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Der hunde.tste T odestag J acob Grimms mahnt zu emeuter und v.rtl.ft.r 
Besinnung auf seine P.rslinUthkeit wie sein Werk. Solme Verpf1imtung 
wiegt um so smwerer, als Grimms geisti~ Welt in unserem allgemeinen Bil. 
dungsbewuBtsein, ja, .ogar im BewuBtsein unserer Wi .. ensdtaft omon .oit 
geraumer OOt stark in den Hintergrund getreten ist; und selbst dort, wo man 
Ihn nod. lebendig v.rehrt, kann man .ol<her Verehrung n.imt immer froh 
wetden. Denn sie wird mmt 'Selten von manmerlei MiBverstandnissen, van 
allZu elnseitlgen unci engen Verfladnmgen entstellt. So mahnt Grimmo hun· 
dertjahrig.r Todestag n.imt nur zur lebendigen Vergegenwartigung oelner 
wissensdtafts. und gel.te.geschimtli<hen Leistungen unci ·Bedeutung, sondem 
aum zur Befreiung seines Bild .. von verfiHs<henden Vorurteilen . . 

Dabei beruht zwelfellos Grimms Gros. vcr allem auf seiner Un i v e r sa. 
lit ii t. Zunadtst sdilieB.n sim in seiner Forsmung eln. Fiil1. heut. getrenn. 
ter Elnzel. und T.ilf.doer nod. zu einer ganz unmittelbaren und .rstaunlim 
umf •••• ncI.n Einheit zusarnmen: etwo die linguistlsm-philologismen Oiszipli. 
nen der Texteclition und Grammatlk, d.r Lexikographie und Etymologie; 
femer die my then. und braumtumsgesdUmtli<he Forsmung als Wegbereiterin 
und Grundsteln der heutlgen Volkskunde; .mli.Blim Untersudtungen zur 
allg.mein.n GesdUChtswissensmaft, Insbe'sondere zur Remt .. und Sozialg .. 
sdUmte. Die Verkniipfung all dies .. ,olszlplinen in einer Personl!dtkeit lag 
teHwe!s. in der damaligen wissensdtaftsgesdUmtlimen Situation begriinclet. 
Grimm hatt. gleldts.m d.s Gliick, in einet Epod.e zu I.ben und zu wirken, 
da fast alle diese Teilf.<her nod. in den Anfangs. oder Friihstadi.n ihrer 
Entwiddung stanclen und deshalb quellen. wie problerJlIniBlg nod. nlmt I" 
non Umfang aufwiesen, der heute nur durm ein hod.gesteigertes Speziali.t.n. 
tum bewaltlgt word.n kann. So war os damals moglim, die heute getrennten 
Disziplinen mit einem einrlgen Blick zu Uberschauen, sic zusammcnfassend 
nod. vom Zentrum einer einzig.n Personlidtkeit h.r zu durmwirken und zu 
gestalten. 

Bei ool<her Verkniipfung wi •• en.maftli<her Einzel- und T eilbereim. hand.lt 
es .im gleidtsarn um eine inn e r wissensmaftl!me Univ.r.alitat. Ein. erwe!. 
tert. und vertlefte .Oitnen.ion der. Univer.alit.t gewinnt Grimms geistlge 
Welt durm die Elnbezi.hung a u B er. unci ii b e r wi.sen.maftlimer Sph'ren. 
Zunadtst war Grimmo Chri.tentum, seine intensive dtristli<he Frommigkeit 
mmt nur der alles durmwaltende und alles !ragende, der tro.tvoll bergende 
Grund und Halt .einer personlimen Exi.lenz. Vi.lmehr hat sle aum s.ine g .. 
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samte Forsmung vieWiltig urul tiefgreiferul gepragt. So steht Grimms Wissen. 
s<haft in enger Verbindung mit den religiOsen Entwicklungen und Problemen 
seiner Zeit: wissensmaftlime und religios.theologisdte Dimension bilden in 
Grimms Werk eine wedtselseitig unaufiCislidte Einheit. Analoges gilt im Hin
blick auf die Philosophie. WohI bekannt und oft berufen ist die Skepsis, mit 
der Grimm ~owohl ihr iiberhaupt wie insbesondere den spekulativen Sy. 
stemen des nachkantismen Idealismus und der romantismen Natur. oder Ge
schimtsphilosophie gegeniiberstand. Dodt gilt dies mehr nur fUr seine bewuBt. 
programmatismen AuBerungen. UnbewuBt und objektiv wurde er trotzdem in 
hohem Grade durm all die Stromungen beeinfiuBt, von denen eben die Rede 
war. Teils beruhte dies auf der unmittelbaren Lektiire der entspredterulen 
Personlidtkeiten und Werke - reils auf dern ye,,"ittelnden EinfluB etwa des 
der philosophismen Welt des deutsmen Idealismus eng verburulenen !<rei.es 
urn den jiingeren Savigny sowie vor allem durm die ohne daS Leit. uruI Vor. 
bild der Smellingsdten "Identitatsphilosophie" nimt denkbaren Mythologie der 
deutsmen Romantik: in erster Unie der mythologischen Werke rines Gorres, 
Creuzer, Kanne. Deshalb ist in Grimms Weltansdtauung und Wissensmaft 
neben der mristlidt.religiosen aum die philosophisdte Dimension gegenwartig 
- und zwar gilt dies im einen wie im anderen Falle ebenso fUr die prdnzi
piellen Voraus. und Zielsetzungen wie fUr die forsmungsmaBig konkreten 
Einzelgehalte der Grimmsmen Forsmung . 

Diese Bereime werden durm jene Theorie der Natur. und Kunstpoesie mit. 
einander verkniipft, die Grimm von der Tradition Herders, des Sturm und 
Drang sowie der Romantik her aufnimmt, urn sie dann freilich redtt eigen
willig umzugestalten. Die skizzenhaft-essayistisdte Begriindung, Entwiddung, 
Verdeutlimung dies er Theori. bildet den wimtigsten Kern aller bedeutsameren 
Sdtriften Grimms bis hin zur ".Deutsmen Grammatik", mit der dann die 
Reihe jener groBen Werke anhebt, in .denen die eigentlim bahnbredtende 
Leistung urul Bedeutung Grimms auf dem Gebiet ·der strengwissensdtaft. 
lidten Quellen. und Tatsamenforsmung beruht. Aber sie findet sim all ihren 
speziellen Rimtungen und Gebieten nam in den ,",sayistismen Smriften der, 
wie WILHELM SCHERER sagt, "v 0 r grammatisdten" 'Periode schon angelegt 
und entworfen, ja im Kern bereits volIstandig vorweggenommen. Dabei stellt 
sim Grimms Begriff der Natur. und Volkspoesie seinen wesenhafren Merk. 
malen nam al. Synthese alI der religiosen und philosophisdten .cehalt. dar, 
die Grimm einerseits van seiner reHgiOsachristlichen, 'andererseits von seiner 
philosophism.idealistismen Umwelt her iibelIlahm - und zugle.im bedeutet 
die Antithese der Natur. und Kunstpoesie fUr Grimm die Moglimkeit, diese . 
religiosen ·und philosophismen Cehalte ins Historisdte umzusetzen: narnlim 
ingestalt des Versums, den Ablauf der Mensdtheits. und Volkergeschimte als 
gesetzhaft unvermeidlidte AblCisung des naturpoetismen Zeitalters, insb .. 
sondere des germanismen und deutsmen Altertums durm die entgegeng .. 
setzten Wesensmerkmale und Entwiddungstendenzen des spateren Zeitalters 
der Kunstpoesie zu konstruieren. Die Theorie der Natura und Kunstpoesie, 
wie sie als Synthese religioser, philosophismer, historismer clemente und 
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Strukturen in den friiheren Schriften ihrer allgemeinen Grundslitzlichkeit nach 
entworfen und spliterhin substantiell kaurn mehr ""rlindert wird, wird dann 
zum methodischen und sachlichen Grund- und Leitprinzip der gro8en Werke 
der Folgezeit - zurn bestimmenden Prinzip der Auswahl und SammIung, der 
Ordnuns und Deutung ihrer quellen_ und tatsachenmli8igen Einzelmaterialien. 

Aber mit all dern noch nicht genug: neben der wissenschaftlichen, religiosen, 
philosophischen ·urnfa8t Grimms Universalitlit schlie8lich noch eine weitere 
und sowohl im Zusammenhang seines personlichen Erlebens wie seines 
wissenschaftlichen Werkes ganz besonders wichtige Dimension. Grimms 
Wissenschaft war ja In all ihren einzelnen Teilbereichen G e s chi c h t s
wlssenschaft - wissenschaftliche Erforschung des geschichtlich Vergang .. 
nen. Prinzipiell entsprach dies Selner ZugehOrigkeit zur .Historischen Schule": 
in seinern durch ihn, was vor allem die sd:Wne Widmung der .Deutschen 
Grammatik" ergreifend bd<undet, iiber alles verehrten .Lehrer Savigny besa8 
sie ja ihren wichtigsten Begriinder und Fiihrer. Dom war os keineswegs zu
fiillig, daB von Anfang an Grimm. wissenscllaftliche Forschung sich mit liebe
vollem Enthusiasmus gerade der Vergangenheit des deutsdten und genua
nischen Altertums, hingegen nicht Irgendeinem anderen Teilbereich der Welt
geschichte zuwandte. Hierin liegt zutiefst auch jene Verelnigung vielfiiltiger 
Einzelflicher und Teiklisziplinen begriindet, von der friiher die Rede war. Ob 
e in der wissensmaftlim.en ForsdlUng GIInnms nun um politische oder Sprach. 
geschichte, urn Geschichte der Mythologie, Ietzthin .ako Religionsgeschichte, 
oder urn Geschich.te des Rechts und Brauchtums geht - der Vereinigung dieser 
Teildisziplinen lag stets d .. Slteben zugrunde, die liu8ere Gesamtheit der ger
manischen und mehr noch deutschen Friihgeschichte sowie damit die innere 
Elnheit des germanischen und vomehmIim deutschen Wesens materialmli8ig 
zu erfassen und deutend zu ersdUieBen. Diese Tendenz hing, wie es '5im smon 
in der Gleicllsetzung von Natur- und V 0 I k s poesie andeutet, unaufloslich 
mit Crimms leidenschaftlich begeisterter Teilnamne an den nationalen und 
nationalstaatlidoen Einigungsbestrebungen des damaligen Deutschland zu
.. mmen. Bekanntlich blieb diese Teilnahme nicht nur auf die persanliche und 
private Sphlire besmrlinkt. Vornehmlich griff sie ~848 mit der Obemahme 
eines Abgeordnetensitzes im Parlament der Frankfurter Paulskirche wie 
iibrigens auch sonst durch zahlreiche Reden und Aufslitze unmittelbar in die 
Sphlire der politischen Realitat und Praxis iiber. ·Erst diese Erweiterung der 
geistigen Welt iiber das Relisiose und Philosophische, Wissenschaftliche und 
Historische hinaus ins Politische und Soziologische hinein macht Grimms 
Universalitlit ihrer ganzen Weite und Tiefe nach einsichtig. Denn die Tendenz 
zur ·Einflu8nahme auch auf die liu8ere Gestaltung des offentlichen Lebens in 
Deutschland war ebenfalls fiir Grimms Wissenschaft sowohl ihren prlnzi
piellen Voraus- und Zielsetzungen wie bis in viele ihrer konkreten Einzel
heiten hinein entscheidend bedeutsam . 

. Damit ware der Gesamtbereicb umschrieben, in dem eine wissensmafts
und geistesgeschichtlich wahrhaft zureichende Wiirdigung lacob Grimms 
sim zu bewegen, den sie zu umspannen und zu erschopfen hitft:. Im gegen-
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wartigen Zul;ammenhang soli die fUr G11imms Universalitat charakteristische 
synthese sehr vielfaltiger und verschiedenartiger Geistesbereiche an einem 
in seinem eigenen Sinn besonders reprasentativen Beispiel deutUch gemacht 
werden - namlich an dem politischen Bereich seiner Weltansmauung und 
Wissensmaft, der zwar nicht ausschlieBlich, dom weitau5 iiberwiegend mit 
Grimms Bejahung des nationalen Prinzips, der nationalen und. nationalstaat_ 
lichen Einigung Deutschlands zusammenEallt. Damit steht er in einem ebenso 
umfassenden wie hochbedeutsamen Gesamtzusammenhang der Geistes-, ins
be50ndere der politischen Ideengeschichte Deutschlands - namlich im Zusam. 
menhang iener Begriindung, Gestaltung und 'Entwiddung des modernen 
deutsmen NationalbewuBtseins, wie sie, weithin als Antwort auf die franzo
si.cbe Revolution und auE die napoleonische FremclherrschaEt, sich urn und 
nach 1800 voIlzog. Auch ochon vorher gab os wahrend der Eriiheren NO',zelt 
60 etwas wie ein gesamtdeutsches NationalgeEuhl oder Nationalbewu8tsein, 
das uber alle Grenzen der Stamme oder Territorien hinwegreicht. Aber os 
verstand das Deutscbe vOrwiegend aIs Sprach. und KulturgemeinschaEt und 
noch nicht so sehr aIs spezifisch politische, politisch reale und praktische 
Willens. und TatgemeinschaEt. Diese politi-sche Konzeption des deutschen 
Nationalbewu8tseins ist ihrer Entstehung nach also erst verhaltnismasig 
iungen Datums, hat aber dann kontinuierlich bis in die iiingsten Epochen 
unserer geistesgeschichtlichen und realpolitiscben ,Entwiddung hinein nachg .. 
wirkt. Zugleich stellt sich dies modeme deutscbe NationalbewuStsein aIs Be
standteil gesamteuropaischer Entwiddungen und Tenclenzen dar. Doch weist 
das moderne deutscbe NationalbewuBtsein seinen konkreten Gehalten und 
T endenzen nam einen ganz spezifischen, etwa von dem modemen National_ 
bewuBtsein der fiihrenden romanismen oder angelsadlsischen Volker sehr ver
schiedenen Charakter auE. l3esonders sdnn,EalUg bekunclet sich dies an der Idee 
des '" VolkesH

, die sim in der ganzen FUlle der ihr in unserer 'Sprachlidten, 
geistigen, politischen Welt anhaEtenden Gefiihls. unci Bedeutungsgehalte bel. 
spielsweise von dem franz6sischen oder englischen, er'St redtt von dem in den 
Vereinigten staaten dominierenden Nationalbegriff tieE unterscheidet - wes. 
halb unser Wort und Begriff "Volk" in die .. anderen 'Sprachen wirklich treE. 
fend kaum ubersetzt wemen kann. Und zwar ist fUr das moderne deutscbe 
Nationalbewu8tsein, insbesondere fUr seine ,Idee des Volkes iene gleiche Vera 
schtnelzung des Politischen nidtt nur" mit dem Historisd.en, sondem vor allem 
auch mit dem Religiosen und Philosophischen bezeichnend, wie sie sowohl den 
universellen Charakter der Weltanschauung unci WissenschaEt Grimms insg .. 
samt wie aum sein eigenes NationalbewuBtsein und die in seinem Zentrum 
stehende Idee des Volkes charakterisiert. Demgernas kann die allgemeine Uni. 
versalitat Grimms an 'seinern NationalbewuBtsein und seiner Volksidee bel. 
spielhaEt erhellt werden - wie umgekehrt soIche Erhellung uber Grimm hin· 
aus bezeichnend ist fUr gewisse allgemeine Entwicklungstendenzen des deut. 
schen NationalbewuBtseins und der deutschen Volksidee wahrend der ersten 
HalEte des 19. Jahrhunderts, ia, sogar dariiber weit hinaus. 

Konkret stellt slch die spezifische Form der Grimmscben National. und 
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Volksidee als typisme Mittel-, Grenz. und Obergangsform dar. Anfangs hat 
sim das moderne deutsme NationalbewuJltsein als eine nur relativ selbstan
dige GroSe neb.., die traditionellen Ordnungen iibemationalen Charakters 
gestellt, aber diese Ordnungen nom weitgehend sim selber einbezogen, sim 
selber ihnen weitgehend unter- oder wenigstens eingeordnet - mag es sim 
dabei nun urn die europiisme Universalitit der dtristlimen Glaubens- sowie 
der philosophismen Vemunfttraditionen handeln, den.., samtlim aum der 
iibernationale KosmopoUtismus der aufklarerismen Humanitatsidee nodt eng 
verbunden blieb. Die spitere Entwicklung des deutsmen NationalbewuStseins 
und der deutsmen Volksidee wird demgegeniiber durm eine immer ent
sdriedenere Emanzipation von all diesen iibernationalen Ordnungen c:barakte_ 
risiert - eine Tendenz, die in Deulsdtland weithin eine gloidtsam metaphy
sisme oder religiose Hypostasierung der National_ und Volksidee zur hOdtsten 
oder gar einzigen Sinn- und Wertgiiltigkeit iiberhaupt, zu einem sdtlemthin 
absoluten und in seiner Absolutheit prignant gottlimen Prinzip bewlrkt hat. 
Einerseits die Tendenz zur Relativierung des Nationalen aufs Obernationale 
hin, andererselts die Tendenz zur entsdriedenen Emanzipation des Nationalen 
vom Obemationalen - beide T endenzen, die sonst vielfam uniiberbriid<bar 
auseinanderklaffen und miteinander in unversOhnUdw::n Streit geraten, finden 
sidt bei Grimm nodt in einer wiederum umfassend universellen und unge
brothen harmonismen Synthese vereinigt. OemgemiB ist Grimm'S National
bewuStsein und Volksidee einerseits im Zoimen der traditionellen Neigung 
zur Relativierung des Nationalen aufs Obemationale hin, andererseits in der 
zugleim dom aum smon unverkennbar sim abzeidtnenden Negung zur to
sung des nationaIen Prinzips von alien iibemationalen Ordnungen ambivalent 
- von spannungsvoll doppeldeutigem und doppelgesimtigem Charakter. 
Allein im Zeimen dieser Ambivalenz liSt sim Grimms Nationalprinzip und 
Volksidee sowohl ihrem individuellen Wesen wie ihrer gesdrimtlim reprisen
tativen Bedeutung nam zutreffend erschlieSen und wIlrdigen I. 

11 

Die Relativierung des Nationalen auf ii.bernationale Sinn_ und Wertordnun
gen hin bekundet sim am umfa ... ndsten und sinnfilligsten in der positiven 

1 Die vorliegenden AusfUhrungen berUhren sim in einzelnen Punkten mit frOheren 
Beitrigen des VerfalSers zur Grimmforsdtung: Die weltanschaulichen Grundlagen 
der Wlssenschaft Iacob Grimml -+ wphorion 46 (1952) 241-260, IOwie: Jacob 
Grimm und die ges(hhhtlime Welt -I>- Studlen zur deutsdten Sprame und litera
tur, herausgegeben von der Abteilung filr deutsche PhHologie an der Universitit 
Istanbul (1954) 1 H. Doch im ganzen behandelt der gegenwirtlge Aufsatz einen 
vallig neuen StoH- und ProbIemkomplex. Allerdings mu8 der Namweis der 
Quellenbelege aus den Grimmsmen Schriften und Briefen, auf die .Im die fol
gende Darstellung gr«ndet, um ihres groSen Umfangs wilIen an die.er Stelle 
unterbleiben. 
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Rolle, die dem Christentum innerhalb der WeItanscbauung und Wissenschaft 
Grimms zukommt. Demgemall gilt ihm, wie er es immer wieder ganz bewuJlt 
und sehr betont zum Ausdruci< bringt, auch die Wissenschaft, insbesondere 
die Sprachgeschichte als "Theoria" unci ,Theologia' ,im urspriinglichen Sinn 
dieser Begriffe - als Weg zur menschlichen Erkenntnis Gott .. , zur hinge
bungsvoll verehrenden T eilhabe des Mensmen an ihm. Insofern stellt sich 
fUr Grimm das Volkshaft.Nationale nur als ein relativer, hingegen das 
Christliche aIs ein wahrhaft absoluter Sinn unci Wert dar. Im Fall ernes 
Widerspruchs zwischen christlichen GIaubensgehalten, GIaubensforderungen 
unci geIIllanisdt.deutsmen Voikshoa.rlitionen mij-sen diese jenen unbedingt 
untergeor<inet, ja, wenn notwendig, iiberhaupt vollig geopfert unci prei .. 
gegeben ,werden. So lehnt Grimm alle schon damals acl .. ne Wiederbelebung 
des germanischen Giitterglaubens, insbesondere auf eine Erneuerung des 
Wotan.Kult .. abzieIenden Bestrebungen urn wer Un. unci Widerchristlich. 
ke.it willen radikal ab; unci positiv deutet er gerade das Zeitalter der Natura 
poesie als Inbegriff hochster religioser unci sittlicher Friimmigkeit unci Lautera 
keit: als in sich selber .heillge" Epoche einer menschlichen Gottesnahe unci 
Gottesverwandtscbaft, wie sie dem Zeitalter der Kunstpoesle gar nicht mehr 
oder doch nur in sehr 'abgeschwachter Form zuganglich ist. Oer Mythos als 
Zentralphanomen aIler Naturpoesie ist demnach ein wesenhaft religioses 
Phanomen. Dies iuSerte sim beispielsweise in der tenninologischen und 
sachlichen Unterscheidung von ,My thus" unci ,Sage". Beide besitzen ein ganz 
verschiedenes Verhaltnis zu jener Polarita.t von .himmlismer* und .irdischer· 
Wirklichke:it und Wahrheit, die fUr alle Naturpoesie ,konstituierend 1st. In 
dem, was Grimm im eigentlichen und engeren Sinn als ..,Mythus· verstan
den wissen will, herrscht ganz die "himmlische' Wirklichkeit oder Wahrheit 
vor. Der .Mythus", den Grimm schlechthin als Gotterlehre kennzeichnet, ist 
unmittelbarer und unverhiiIlter Ausdruci< religiOser VorsteIlungs- und GIau. 
bensgehalte, die noch gar nicht oder hum mit irgendwelchen empirischen 
Wirklichkeits. und Wahrheitsgehalten verbunden sind. Allerdings erscheint 
auch die .sage" -keineswegs durch den volligen Ausschlull und Mangel des 
religiosen EIementes gekennzeichnet. Aber sie stellt sich als unauflOsliche und 
gleichgewichtige Synthese der ,himmlischen' mit der ,irdischen' Wirklichkeit 
dar. Oas ReligiOse wird hier nicht mehr in ~ich selber, sondern nur in inniger 
VerschmelZllng einmal mit der Wirklichkeit der empirischen Naturdinge unci 
Naturvorgange, zum andem historischer Gestalten unci Ereignisse dargesteIlt. 

Vor alIem aber ordnet Grimm die gesamte religiOse VorsteIlungs- und 
GIaubensweIt des Mythos Ietzthin der christlichen Glaubenswelt ein unci 
unter. Ganz prinzipiell wird gemall der alten christlichen Lehre vom ,Logos 
6permaHkos" die Religiositat des deutschen, ja, bereits des gerrnani.chen und 

I indogermanischen Altertums als Vorstufe ,unci Vorforrn, als Wegbereiter unci 
Verheillung des Christentums aufgefallt. Insbesondere legt Grimm den 
mythischen Poly. oder gar Pantheismu. des Heidentums als Entfaltung e.ines 
mm urspriinglich zugrunde Iiegenden und letzthin wiederum christlich vera 
standenen Monotheismus aus. Auch sonst ist die christliche Herkunft und 
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Priigung der Grimmschen Mythologie allenthalben unverkennbar: im einzel. 
nen etwa dort, wo Wotan als "alliebender Vater", und im ganzen ,darin, daB 
die Welt durm den Mythos im Sinn einer gnaden- und Uebevollen, harm<>
nism.paradiesismen Seinseinigkeit und Seinsgeborgenheit gedeutet wird. 
Grimms Christli<hkeit w;rkt sim also bis in ganz konkrete Einzelheiten seiner 
wissensmaftUmen Forsmung hinein aus. Dies gilt unter den eben angedeut .. 
ten Aspekten vor allem fW: die .Deutsme Mythologl." und viele ihr Inner. 
lim verbundenen Aufsiitze - aber aum nom fUr entspremende Partien In 
der .GesdUmte der deutsmen Sprache". 

,Die gleime Tendenz formt weitgehend Grimms Sprame insgesamt. lmmer 
wieder bed.ient sie 'Sim gewisser Worte und Begriffe, die sie - etwa ingestalt 
der Termini "OffenbarungN oder "Wunder", "Glaube" oder "liehe", "gott
Um" oder .heilig" - unverkennbar zuniimst aus der mrlstUchen Spram. unci 
Glaubenswelt entlehnt, um sle dann auf Innerweltlim .. mpirische Wlrkllmkeits· 
zusammenhiinge der Natur und der GesdUmte anzuwenden. Dariiber hinaus . 
faRt Grimm die Familie, die Gesellsmaft, das Volk - jedenfalls Insofem, als sie 
sind, was sie sein soIl e n - im Sinn ernes unverkennbar aus dem Christ
Umen ins lrdisme transponierten Uebesbundes, Uebesrelmes, Uebespara. 
dieses auf. Ahnlim versteht und preist er die humarutiire Tolera=- unci 
UebesreUgion der deutsmen Klasslk, vomehmUdt Goethes und Sdtillers, als 
Ausdrud< unci Erfiillung emt und lief <hristUcher GIaublgkeit und Frommig. 
kelt. - Oberhaupt gilt Ihm das ChristUme als grundlegender Wesensbe
.tandteil aller zwismen Altertum und Gegenwart sim spannenden KuItur. 
tradition des deutsmen Volkes - von den Vorfahren den Na<hfahren iiber. 
Ueferten und Deutsmesmit ChristUmem unauflosUm verbindenden Herkom. 
mens. 

Die iibemationalen Sinn. unci Wertordnungen, auf die bin Grimm das 
Nationale relaliviert, ersmopfen sim jedom keineowegs Im Chrlstentum. Dies 
bekundet sim besonders sinnfallig in dem weitaus wirkungsmiimtigsten und 
ruhmreimsten Bereich der Grimmsmen Wissensmaft: namIim in seiner 
Wissensmaft von der Sprame. Genelism betramtet geht es in der Abhand. 
lung .Ober den Ursprung der Sprame" um die Frage nam der Er.tst .. 
hung und Artung einer mensdUimen Ursprame, die alien Sonderungen 
der einzelnen Spramfamilien oder gar Nationalspramen vorausgeht und 
zugnmde Uegt - aus der heraus sie sim siimtUm entfaltet haben und 
deren grundlegende' Merkmale deshalb nom in ihren spiitesten Enlwid<. 
lungsstadien namwirken. WlssensdlaftUm und iibrigens aum philosophism 
muR dieser kiihne Versum zur genauen Rekonstruktion einer mensd>. 
limen Ursprame als hOmst problemalism gelten. Dom wertvoll bleibt 
die Abhandlung als Dokument fUr Grimms .humanistismen" Glauben an 
die universelle Ursprungs. und Wesenseinheit aller mensmumen Spramen 
sowie damit der Menschheit iiberhaupt. lm gleimen Zusammenhang er. 
weitert und vertieft Grimm diese vorwiegend genetisme Ursprungs- zu einer 
systemaUsmen Wesenstheorie der Sprame. ·Einerseits untersmeidet gerade sie 
den MensdlEn prinzipiell vom Tier - so daB erst und nur durm sie der 
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Mensm iiberhaupt eigentUm zum Mensmen wird. Andererselt. wird da. 
Wesen des Menschen im traditionellen Sinn aIs "animal rationale" gedeutet. 
Das Denken ist es, was im Untersd'lied. zum Tier erst .und allein den Men
smen zum Mensmen mamt. Folgerimtig wird demgema8 die Spram. - al. 
Wesensbestimmung d .. Mensmen - ihrer inners ten Substanz nam ebenfa11s 
als Denken verstanden: al. Denken, das laut wird und Laut geworden ist. 
Mensm.5ein, Denken, Spremen sind also miteinander zuliefst identism. Su 
bestatigt dies .. Beispiel erneut Grimms humanislismen Glauben an die iiber. 
national, ja, sdUemthin iibergesdtimtUm universeUe Wesenseinheit aller 
menschUmen Spramen und damit anes MensmUmen insgesamt - und welter. 
hin geht die.e Haltung Hand in Hand mil elner pragnant idealistismen 
Wesensdeutung des SprachUmen und MensmUmen: namlim insofem, aIs, 
wie eben angedeutet, beide Bereim. mit dem Bereim de. Denkens und Go
dankens identit'iziert werden. Sprame und Mensm stellen ,im zuinnerst aIs 
Gedankengebild. und Gedankentrager dar. Die Welt ihres Lebens und Wesens 
ist ihrem tiefsten Grund und Kern nam eine Welt der Lleen, einer ideeUen 
Vemunft und Gelstigkeit. 

Allerdings ersmeint diese traditioneUe Konzeption der Sprame al. Vet
nunftsprame, des Mensmen als Vernunftwesen unter dem EinfluS Herde" 
und der Romantik erhebUm ins Emotionale und emotional Subjektive hinein 
aufgelod<ert. Doch wird hierdurm die .ideaUstisme" Haltung Grimm. eben 
nur aufgelodcert, keineswegs aber aufgehoben. Dies wird durm ein Moment 
bestatigt, da6 fiir die von der Antik. iiber das Mittelalter bis hin zur Auf. 
kIarung und zum deutsmen IdeaUsmus wwende Konzeption des Mensmen 
aIs Vernunftwesen stets von entscheidender Bedeutung war: nam\im durm 
die Auslegung des Verhaltnisse. von Mensm und Welt im Sinn der Polaritat 
von Subjekt und Objekt, von VorsteUung und Gegenstand, von BewuStsein 
und Sein. In der Gedamtnisrede auf Lachmann untersmeidet Grimm zwel 
Grund. und Haupttypen des Philologen: den einen, den, wie tadultann, die 
Worte als solme interessieren, der sie aUeln um ihrer selbst wiUen erforsmt -
im Untersdtied. zu dent andern, den, wie Grimm seIber, die Warte um der van 
ihnen bezeichneten Samen wil1en inter ... ieren und dem die Erforsmung der 
Worte nur als Weg und Mittel zur Ergriindung der von ihnen gemeinten 
Samen sinn. und wertvoU ersmeint. Ganz aUgemeln und grundsitzUm deute! 
Grimm also die Sprame al. Polaritat, als polare Spannung und Vermittlung 
von "Wortern" und NSachen" - oder dasselbe in den alten Termini der dieser 
Auffassung zugrunde liegenden Tradition der Spramtheorie und Spram. 
philosophie formuUert: von _veTba" und .Tes". Die polare Aufgliedenmg der 
Sprac:ne in .. Warter" und ... Sa.dten .... ist nun aber mit der erkenntnistheoretism 
und ontologism tradilioneUen Untersmeidung von Subjekt und Objekt, von 
VorsteUung und Gegenstand, von BewuStsein und 5ein Ie!zthin identism. 
Somit stimmt aum in dieser Hinsimt Grimms Deutung des Men.men und 
seiner Sprame mit der traditioneUen Deutung de. Mensmen al. Vemunft. 
wesen iiberein; und im Zeknen solch pragnant humanistismer, idealistismer, 
vernunfthafter EinsteIlung .meidet sim Grimm prinzipi.U von aUen natura· 
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li.li.men, in_besondere biologi.lismen sowie .dtlieBlim irrationali_lismen Auf. 
fas.ungen de. Menschen und seines VerhaItni.ses zur Welt. 

Dio grund1egenden Merkmale der Grimmsmen Spramtheorie gel ten fiir 
die Yolks. unci Naturpoesie insgesamt sowie fUr all we einzelnen Unter
gattungen. Bei.pielsweise deutet Grimm aum den Mythos als Polaritat, a1s 
polare Spannung und Verrnittlung' von mensdtlim.subjektiver Innenwelt und 
objekliv.gegenstandlimer AuBenwelt. In diesem Zu.ammenhang gilt ihm der 
Mythos ai_ ein letzthin rationales System religio.er Vorstellungs., Gedan. 
ken. und Ideengehalto, deren Inhalt demgemaB aum von der wis.ensmaft. 
limen Forsmung und Oeutung der Namwelt mit rational'syslematism klarer 
und eindeutigor Begrifflidtkeit erfaBt und wiedergegeben werden kann. Mit 
dieser pragnant id.alislismen Haltung verbindet sim aum im Fall de. Mythos 
die Haltung eines humanisti.men Universali.mus. E. geht dabei um die 
Frage nam der Ent.tehung und mehr nom nam der Anerkennung und Gel· 
tung, die den konkreten Inhalten der mythismen Vorstellung •• und Ideen. 
welt zu ihrer Zeit Un Sinn eines fraglcs .elb.tverstandlimen Glauben6 an 
ihren Wirklidtkeitsgehalt und Wahrheitswert zukam. lm empirismen Be
wuBtsoin der Neuzeit .tellen .im die Glaubensgehalte des Mythos kraft 
ihres trans .. mpirismen, phantasli.men Wundermarakters als objekliv grund. 
und haltlos, a1s unglaubwiirdig und unmoglim dar. Demgegenliber erklart 
und remtfertigt Grimm die mythi.me Gedankenwelt dadurm, daB er sie 
immer wieder als .innbildlim unmittelbaren, al. organism gemaBen und 
notwendigen Ausdrud< von GefUhlen und Ansmauungen auffaBt und deutet, 
die durmweg alien men.dtlimen Individuen und Gemeinsmaften Un Zeimen 
der gattungsmaBig allgemeinen Wesensnatur des Men.men eigen sind. 

Die prinzipielle Haltung, die sim bisher in Grimms Auffas ... ng der Sprame 
und des Mythos bekundete, wird durm viele weitere Einzelheiten seiner 
Weltansmauung und Wissensmaft b .. tatigl.. Zunamst erblid<t Grimm in der 
fUr seine Gesamtauffassung der GesdUmte grundlegenden The.e der Ablo· 
sung eines frUheren Zeitalters der Natur. und Volkspoesie durm ein spateres 
Zeitalter der Kunstpoesie ein Ge.etz, das mit unbescnrankter A1lgemeinheit 
fUr die gesamte Entwicldung der Mensdtheit und ihrer einzelnen Volker 
gilt. So steht die Theorie der Natur. und Kunstpoesie ebenfalls Un Zeimen 
eines Ubergeschidttlidten Universalismus, eines universellen Humanismus. 
DemgemaB erfUllt sim die Idee und das Ideal der Nat'urpoesie in alien mog. 
lichen, aum auBerdeutsmen Literaturen - neben der danismen und skandi. 
navismen besonders vorbildlim etwa in der .erbi.men und finnismen Volks. 
dimtung. Die vielfam geradezu enthusiastisme Sdtatzung, die Grimm solmen 
auBerdeutsmen Entfaltungen und Offenbarungen der Volks. und Natufo 
poesie entgegenbringt, bestatigt erneut den Ubernationalen Charakter, den 
er ihr grundsatzlim zuscnreibt. Diese libemalionale Perspeklive bekundet 
sim ferner in dem erbitterten Kampf, den Grimm standig gegen den radika
len spramlichen Purismus seiner Zeit gefUhrt hat. Teils war dieser Kampf 
rein spramwissensdtaftlim und spramge.dUmtlim begrlindet: namlich in dOl 
Einsimt, die deutsme Sprame sei durm Entlehnung aus fremden Spramen 
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so umfaosend mit urspriinglich ,auBerdeulschen Wortern durchsetzt, daB ihre 
konsequente Ausmerzung eigentUch die deutsche Sprache insgesamt aus
hohlen und auflosen mlisse. Doch zugle.ich gilt Grimms Kampf gegen jeden 
puristischen Rigori'5mU5 audt <fern iibersteigerten Nationalismus, der jenem 
vielfach zugounde liegt. J a, Grimms Uebe zu Deutschland und zum Deutsch
turn liefS ihn nhht verkennen, daB - ebenso wie dies fUr das Verh.1i..ltnis des 
mensdilimen Individuums zu seiner Umwelt gilt - aum ein Yolk in seinem 
Wesen starr und in seiner Substanz leer werden mu8, wenn es sich gegen 
die fruchtbar und anregend lebendige Wechselwirkung mit anderen Volkern 
verschlieBt. DemgemiiB warnt Grimm ganz ausdriiddich und hochst nach. 
driicklich vor einer unbeschrankten und in solcher schrankenlosigkeit unbe
rechtigten 5elbstverherrlichung des Deutschturns. Nicht selten erkennt er auch 
im Einzelnen gem und dankbar die Fruchtbarke.it fremder ·Einfllis<e auf 
Deutsc.hland an: etwa, um nur -ein einziges, aber urn so wichtigeres Beispiel 
zu nennen, ingestalt des Christentums. 

Ober sprache und Mythos runaus wird im Zeichen der Theorie der Natur. 
und Kunstpoesie weithin die Geschichte liberhaupt als Ideentrager und Ideen. 
gebilde aufgefaBt. Freilich ist die Wertung, die Grimm der Wendung vom 
natur_ zum kunstpoetischen Zeitalter angedeihen laBt, durchaus nicht ein. 
heitlich. Teilweise, vornehmlich in der Friihzeit, wird die AbIOsung der einen 
durch die andere Epoche rein negativ im Sinn krasser Entartung und krassen 
Verfalls beurteilt - eine Anschauung, die run und wieder auch noch spater 
anklingt. Daneben findet sich schon verhliltnismliBig &lih die Ansicht, daB 
beide stufen Vollkommenes und Unvollkommenes miteinander verbinden: 
die Naturpoesie mull den Vorzug ihrer Natiirlichkeit ebenso durch einen 
Mangel an Geistigkeit erkaufen, wie die Kunstpoesie den Vorzug ihrer 
Geistigkeit durch einen entsprechenden VerIust an Natiirlichkei!. Doch· im 
aIlmahlimen Fortgang seiner Entwidcl.ung neigt Grimrn imrner starker dazu, 
die in der Ablosung der Natur. durch die Kunstpoesie zum Ausdruck ge
langende Entwicklung der menschlichen sprache, i<:u1tur, Gesellsdraft vom 
Konkreten zum Abstrakten, vom Bildhaften zum Begrifflimen, vom Sinnen
haften zum Reflexiven und Ideellen, damit iiberhaupt vop. der Natur zum 
Gelst aIs positiven "Fortsdtritt" zu betramten unci zu bejahen. Im Zeichen 
solch einer pragnant idealistischen Geschichtsauffassung wiro auch die welt
geschichtliche Geltung der Volker nicht aus dem reaIen Quantum ihrer 
auSeren Mamt, sondern aus der Bedeutung ihrer KuItur, aus der inneren 
Weite und Tiefe ihrer Ideen- und Geisteswelt abgeleite!. 

Ebenso wle durch einen iibernationalen Humanismus unO. humanistischen 
Universalismus e""cheint aber auch Grimms Auffassung der Geschichte durch 
eine pragnant "idealistisdte" Grundhaltung bestimmt. In diesem Zusammen
hang ist es sehr bezeichnend, daB seine konkrete Geschichtsforschung und 
Geschichtssdtreibung, so viele und verschied.enartige Gebiete sie sich auch 
einbezieht, das Feld der eigentlich politischen staaten. <und Machtgeschichte 
so !lut wie liberhaupt nicht beriicksichtigt. Auch allgemein spielt in Grimms 
geistiger Welt die Institution des Staates und die "Idee der 5taatsraison", dem-
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nam der Staat als ein weitgehend eigenstandiges und eigengesetzUmes Mamt. 
gebilde kaum eine nennenswerte Rolle. So weit Grimm in seinem Verhiltnis 
zur eigenen Zeit; und dies ist selten genug der Fall, sim iiberhaupt fUr staats
politische Madttfragen interessiert, geschieht das eigentlim imIner nur dann, 
wenn sim poUtisme oder militarisme M"mt in poUtism ganz konkreten Situa. 
tionen als unerlaBlime Voraussetzung del nationalstaatlichen Einigung 
DeutsdUands dusteUt - als Mittel, ohne dessen Anwendung ihre Verwirk. 
Umung-in bestimmten FaUen sdUemterdings unmogUm ersmeint. 50 gilt aum 
ganz grundsatzUm die Einigung des deutsmen Volkes in einer .Staatsnation" 
fUr Grirnm eigentUm nimt so sehr als Selbstzweck, denn vielmehr als orga. 
nismer Ausdruck und als unumgangUme Folge seiner smon langst vorgegeb .. 
nen und feststehenden Einheit als .Kulturnation", Insofern handelt es 'sim 
bei Grimm in erster Linie nimt um em ..,quantitatives", sondern um ein 
.quaUtatives" Nationalgefiihl und NationalbewuBtsein. Die Substanz des 
Deutsmtums Uegt nimt in der Quantitat seiner realen Mamt sowie ihrer 
real erfolgreimen Ausbreitung und Entfaltung nam auSen hin. Das We.en 
des Deutschtums beruht vielmehr in ganz bestimmten Qualitaten seiner see
lisdt-geistigen Eigenart - in del Einheit einer qualitativ dUlchaus konkreten 
Gefiihls. und Gesinnungs-, Kultur. und Bildungs-, Geistes- und Ideenwelt, 
die durm die Vermittlung der Sprame und Dimtung, der Marmen und Sagen 
oder My then, des Remts und Braumtums, der ReUgion von den friiheren 
an die spateren Generationen weitergegeben wird. Aber diese Uberlieferungs
magige Kontinuitat des Deutsmtums droht durm den wahrend des 18. und 
19. Jahrhunderts immer mehr sim beschleunigenden und verstarkenden Urn_ 
sturz aller realen wie ideellen Verhliltnisse und Ordnungen, durm einen 
stindig sich steigernden Rationalismus und Intellektualismus, eine immer 
spezieUere Vemnzelung und Entfremdung aUer Standeswelten, Lebensfor
men, Bildungsbereime, die bisher liickenlos und lebendig iiberkommene We_ 
sens- und Kultursubstanz des deutschen Volkes zu zerstoren. Die Sanunlung 
der deutsmen Marmen und Sagen, der deutsmen Remtsaltertiimer und Weis
tiimer, der deutsmen Mythologie und des deutsmen Worterbumes soU dazu 
beitragen, die gefiihl .. und gesinnungsmiiBige Eigenart des Deutsmen neu 
zu beleben - und die gleime Sendung .<hreibt Grimm der seiner Meinung 
nam .,benfaUs wesen. und vorbildhaft deutsmen Dimtung und Weltan. 
schauung Goethes und 'Schillers, aber auch gewisse literarische und welt
ansmaulimer Stromungen der Romantik zu. Unter all diesen Aspekten steUt 
sim Grimms Wesensbestimmung des Deutsmtums wiederum als in einem 
ganz grundsatzUmen Sinn .ideaUstism" dar - und emeut smeidet sie sim 
damit von jeder naturalistisch-biologistischen wie von jeder einseitig oder gar 
aussmueSlim mamtpoliti.men Fassung des deutsmen Nationalgedankens. , 

III 

Der IdeaUsmus, der Grimms Auffassung der Geschimte wie des Volkes 
prigt, bestatigt nom einmal seine weitgehende Relativierung des nationalen 
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Prinzips auf iibernationale Ordnungsa und Geltungszusammenhange hin. 
Doch ebenso ist, wie eingangs angedeutet, rot Grimm auch die umgekehrte 
Tendenz charakteristisdt: namlich die Neigung, die universellen Sinn. und 
Wertgehalte der europiii~chen Gesamttradition auf das Sonder. und Teilprin. 
zip des Nationalen hin zu relativieren, das damit zu einer fast metaphysisdt 
oder gar religies absoluten GreBe iiberheht zu werden droht. Diese Tendenz 
liulSert sim zunlimst etwa dort, wo die Geltung des Otristentums all seiner 
Bejahung zum Trotz dann doch zugunsten der Geltung des Deutochen merk
lich zuriickgedrangt wird. Die christliche Fremmigkeit Grimms wei~t schon in 
sim selber tiefgreifende Spuren jener VerweltlidlUng -auf, wie sie fUr die 
europaische und deutsche Geistesgeschichte vor allem seit der Aufklarung ' 
charakteristisch ist. Solche Sakularisierung der Grirnmschen Religiositat wirkt 
sidt naturgemliS aum auf ihr Verhaltnis zur Idee des Volkes aU5. Beispiels. 
weise ware hier die haufige und harte Polemik gegen alle Spielarten de. 
HUltramontanismus" zu erwahnen. Nicht ausschlieSUch, aber dam sehr weit
gehend sind ihre Motive politischer 'Natur. Der iibernationale Herrschaftsan. 
sprudt der katholischen Kirdte, ihrer universalen Hierardtie und ihrer papst
lichen Spitze wird abgelehnt, weil er dem Anspruch auf innerlich und auSer. 
lich ' unbeschrankte Autonomie des deutochen Volkes widerspricht. Neben 
Grimms , Kampf gegen den katholismen Ultramontanismus, etwa audt. inge
stalt der Klage um die Schadigungen, die der deutschen Volkskultur durch 
die mittelalterliche Vorherrschaft der lateinischen Kirchensprache zugefiigt 
wurden, steht der Kampf gegen die theologischen und politischen Tendenzen 
der protestantischen Orthodoxie. Ebenso wie dem Katholizismus stellt Grimm 
auch ihr das Ideal einer iiberkirchlich und erst recht iiberkonfessionell undog. 
matischen Toleranz. und Liebesreligion entgegen. In ihr erblickt er die einzige 
Moglidt.keit, das deutsme Yolk von seiner konfessionellen Zerrissenheit zu 
erlosen - es damit liber alle SpaItungen und Gegensatze der Konfessionen 
hinweg zu einer seelism und geistig unmittelbaren und ·unbedingten Ge
sinnungsgemeinsdtaft zusammenzusmlieBen; und sie wiederum erscheint ihm 
als innerlidt. unerlaBlime Voraussetzung fUr die nationalpolitisdt und national
staatlich "uSere Einigung des deutschen Volkes. SowohI im Verhaltnis zurn 
Katholizismus wie zum Protestantismus wird derart das Nationale dem kirc:h
lichen oder gar konfessionellen Prinzip, jeder auf eine dogmatische Theologie 
sich griindenden und von ihr her bestimmten Haltung iibergeordnet. 

lI.hnliches wie fiir die christlichen Einzelkonfessionen gilt fiir das Christ. 
lime insgesamt. Einerseits wertet Grimm, wie wir wissen, die RoUe des 
mythischen Polytheismus oder gar Pantheismus als Vorstufe oder Wegb .. 
reiter des Christentums und seines Monotheismus betont positiv. Dom 
andererseits betont er kaum weniger nachdriiddich, und nidtt selten im Sinn 
einer ebenfalls kaum verkennbar positiven Wertung, Umfang und Gewidtt 
der Einfliisse, die Anschauungen und Gebraudte des germanischen und deut
schen Heidentum~ auf das nachfolgende Christentum ausgeiibt haben. Ferner 
tragt der Hinweis auf die Zuriickdrangung oder gar Ausrottung germanisdt
deutscher My then. und Sagen., ,Dichtungs- und Brauchtumsiiberlieferung 
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durchs Chrisrentum unverkennbar den Ton eines wehmiitig kJagenden Be. 
dauerns, zuweilen sogat eines kaum verhohlenen Vorwurfs an sidt. Oberall 
fUhrt hier der Kultus des Deutschtums zum Wunsch der unverfalschten Rein. 
heit und ungebrochenen Bewahrung seiner urspriinglichen Wesensart - ein 
Wunsch, der immer wieder Zll einem mehr oder minder bewuBten oder un
bewuBten, doch umfassenden und unverkennbaren Konflikt zwismen Grimms 
Hinneigung zum Christentum und seiner Hinneigung zurn .oeutschtum fiihrt. 
So erscheint es kaum verwunderlich, daB er mitunter auch grundsatzlich das 
deutsch.germanische Heidentum gegen das Christentum verteidigt - daB er 
dem vorchristlichen Germanen. und Deutschtum menschliche und lebens. 
maSige, sittliche und kulturelle Leistungen zuschreibt, die es der .pateren 
christlichen Welt gegenUber als letzthin gleichberechtigt oder mitunter in g .. 
wisser Hinsicht sogar als iiberlegen ersmeinen lassen. Gelegentlich raumt er 
- in schroffer Umkehrung der Stellungnahme, auf die wir friiher hinwiesen -
dem nationalen Prinzip des Deutschtums sogat einen unbedingten Vorrang 
gegenUber alien christlichen Glaubensgehalten und Glauben.forderungen ein. 
DemgemaS wird der Religionsunterricht, Uberhaupt die christliche Erziehung 
des deutschen Volkes mitunter als bioSes Mittel zur Erwed<ung und .Steig" 
rung der Vaterlandsliebe gewertet. Aber sie ist nach Grimm unclenkbar ohne 
die Liehe ZUt vaterHindisdten Tradition - und sie wiederum sdtlieBt, wie wit 
wi.sen, nach Grimm. Meinung die christliche Oberlieferung substantiell in 
sich ein. Zugleich jedoch gUt fUr ihn auch das Umgekehrte: die Liebe zur 
deutsmen Volkstradition urn ihres Deutsmtums willen wird rum alleinigen 
Rechtfemgungsgrund fUr den Wahrheits. und wahrheitsmaSigen Geltungs. 
anspruch des Christentums. Er grUndet ~ich nicht mehr so sehr auf den Offen. 
barungscharakter der Bibel unci auf die objektive GUltigkeit irgendeiner Art 
kirchlich.konfessioneller Dogmatik, als auf dte Tatsache, daB · die Liebe zur 
deutschen Volkstradition infolge der geschichtlichen Verbundenheit beider 
Bereime notwendig aum die ' Liebe zum Christentum in sich einschlieBt. 50 
fUhrt Grimms schon in sich weitgehend politisch bedingte Hinneigung zur 
nliberalen Theologie" eine radikale Histori.ierung unci historisch radikale 
Relativierung des Christlichen herbe[: das Christentum wird glaubensmaSig 
deshalb bejaht, weil es in der deutschen Volkstradition ihrer geschichtlichen 
Tatsachlichkeit nach mitenthalten und mitbeschlossen liegt. 

Insge~mt muB schon die Tat.ache, daB durch'Seine konfessionelle Spaltung 
das Christentum zu einem sdtwerwiegenden Hindernis der nationalen und 
nationalstaatlidten ·Einigung Deutsdtlands wurde, es in Grimms 5idtt fast 
unvermeidlidt mit einem gewi-ssen Vorwurf, einer vorwurfsvollen Anklage 
belasten. DemgegenUber verkorpert sim das positive Ideal jener Toleranz
und Liebesreligion, in deren Zeichen alle Gegensat .. der kirchlich.konfessio
nellen Theologie und Dogmatik Uberwunden werden sollen, fUr Grimm vor. 
nehmlich in der Dichtung und Weltanschauung der deutschen Klassik - b .. 
sonders in den Personlichkeiten und Werken Goethes und Sdnllers. Ihnen 
bringt Grimm eine geradezu kultisdte Begeisterung und Verehrung entgegen. 
Auch ihr liegen nicht ausschlieSlich, aber sehr weitgehend nationalpolitische 
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Motive zugrunde. Denn gerade die Klassik begriindete damals besonders 
wirkungsmiichtig jene· sprachliche und weltanschaulime, gesinnungs- .und bil
dungsmaBige Gemeinsamkeit der sozial und kulturell fUhrenden Schimten 
Deutsmlands, ohne die seine politism-natoionalstaatlime Einigung gar nimt 
denkbar smien. Insofern schatzt Grimm die deutsme Klassik nimt nur um 
ihrer Weltansdtauung und ihres KUnstlertums, sondern gerade aum urn 
ihrer soziologismen Bedeutung willen: als mamtvollen Weghereiter und For. 
derer der nationalen Integration. Nimt nur In der subjektiven Simt Grlmms, 
sondern aum objektiv hat die Dimtung und Weltansmauung der deutsmen 
Klassik diese soziologism hodtbedeutsame Funktion damals In der Tat ausg .. 
Ubt. Doch zugleich verrat sien in diesem Zusammenhang wenigstens ansatz
weise eine gewisse Neigung, analog dem religiosen aum die Bereidte der 
Kunst, der Bildung, der Kultur dern nationalen Prlnzip als blo8es Mittel 
seiner Bestatigung und Steigerung unterzuordnen und dienstbar zu mamen -
diese Bereime also jeder Eigenstandigkeit und Eigenwertigkeit zu entkleiden. 

Das nationale Prlnzip begl Undet aum weitgehend Grlmms wissensmaftlime 
Riidcwendung zur deutsmen Vergangenheit iioberhaupt: ihre glanzvolle GroBe 
ersmelnt als trostvolle Ermutigung inmitten der politismen Ohrunamt, der 
DeutsdUand wiihrend des friihen und mittleren 19. Jahrhunderts verfallen 
war. Die deutsme Philologie ersmeint als Ansporn zur Wiederherstellung 
der einstigen GroBe in der Zukunft - demnam als Mittel zur Erwedcung 
und Belebung, Kriiftigung und Steigerung des modemen deutsmen National
gefiihls und NationalbewuBtseins. Diese nationalpolitisme Sendung der deut
smen Philologie fUhrt In piidagogismer Wendung zu der mit groBern Nam
drudc erhobenen Forderung, auf den hoheren Smulen und Universitiiten, 
iiberhaupt in der allgemeinen Erziehung und Bildung die klassisme zugunsten 
der deutsmen Philologie zuriidczudriingen und dern deutsmen Altertum im 
Vergleich zur griechisch-romisdten Antike einen entscheidenden Vorrang ein
zuraumen. Damit wird Grimms humanistischer Universalismu5 stark aufs 
Nationale hin relatlviert - und aum methodisch konnte man fast von e.iner 
gewissen Tendenz zur nationalen Autonomie oder gar Autarkie der Wissen. 
sdtaft spredten. Stet. hat sim Grimm mit fast erbittertern Namdrudc gegen 
die Tendenz gewehrt, konkrete Ahnlidtkeiten zwisdten den Spramen und 
Worten, den My then und Miirmen, dem Remt und Braumtum verschiedener 
Volker oder Volkerfamilien vorzugsweise oder gar aussdUieBlim auf kausal 
unmittelbare BeeinfluS6ung, Wanderung, nEntlehnung" zuriidczufiihren. U .. 
ber momte Grimm solme Ahnlimkeiten aus einer allumfassenden Wesensver
wandtsmaft der Mensmennatur herleiten: im Zeimen der smopferismen 
Kraft, die ihr von Gott verliehen wurde, ist sie fiihig, an den riiumlim und 
zeitlim verschiedenoten Punkten der Ge.mimte aum ohne iiuBerlim-unmittel
bare BeeinBussung und Entlehnung AhnJimes aus eigener Spontaneitat heraus 
standig neu zu erzeugeni und konkret sucht Grimm solche sprach., mannen. 
und mythen-, remts_ und braumtumsgeschimtlimen Obereinstimmungen 
anstatt auf spatere Entlehnung vielmehr auf die weit zuriidcliegende Urver. 
wandtsmaft alles Germanismen bzw. Indogermanismen zuriidczufiihren . 

• 
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Die Forschung soli also die historischen Individuen und Individualitliten 
der einzelnen Volker oder VoIkerfamilien nach Moglichkeit als in sich selber 
begriindete, beruhende, abgeschlossene Gebilde behandeln. Einerseits steht 
Grimm hier unter dem EinfluB Herders und des deutsmen Historismus ins
gesamt: ihm gait die Kategorie der Individualitlit und des IndividueUen als 
Fundarnentalkategorie aUer geschichtlichen Wirklid>keit und Wissenschaft. 
Andererseits untersmeidet sich Grimm von den allgemeinen Individualisie. 
rungstendenzen des in Deutschland damals vorherrschenden Historismus 
durch die Entschiedenheit, mit der er neben dem Germanischen gerade das 
Deutsche in der geschichtlichen Erschliellung seiner Sprache und Dichtung, 
seiner Mythologie und Religiositlit, seines Remts und Braucntums 'So weit. 
gehend wie maglich als eigenstlindiges und eigengesetzliches Gebilde betrach. 
tet wissen mochte. Damit soU seine Eigenart vor jeder Schmlilerung oiler gar 
Ausloschung durch eine schrankenIos alles mit aUem vergleichende Wissen. 
schaft hewahrt werden. Diese Verfahrensweise hat Grlmms wissenschaftliche 
Erforschung des Deutschen mit nicht wenigen und te!lweise recht gewichtigen 
Schwlichen oder gar Fehlem belastet. Doch eher nahm Grirnm solche Nachteile 
in Kauf. als die Individualitlit des Deutschtums durch eine auller. und iiber
national verglelchende Methode der Wissenschaft alIzusehr einzuschrlinken 
oder gar grundslitzlich zu geflihrden. 

Ferner wiesen wir smon im Zusammenhang der deutsmen KIassik darauf 
hin, doll nach Grimm ein lebendig wirksames Nationalbewulltsein nur auf. 
grund einer alle sozial, politisch, kulturell fiihrenden Schichten aufs engste 
miteinander verbindenden Einheits., einer national einheitlichen HO<h. und 
Bildungssprache moglich sel. Deshalb widersprach Grimm aUen zeitgenossi. 
schen Tendenzen zu einer UbermaBig positiven Betonung und Bewertung der 
Stammesdialekte - und im Hinblick auf die Vergangenheit vertril! Grimm 
die These, e.ine deutsche Hochsprache habe iiber die Grenzen aUer Einzel. 
dialekte hinweg als einheitliche!i Gebikle ohne Unterbrechung von den frii. 
hesten bis zu den neuesten Phasen der deutsmen Sprachentwiddung existiert 
und im kontinuierlich lebendigen Gebrauch alIgemein gegolten. Grimrn bedarf 
dieser These ihrer wissenschaftlichen Anfechtbarkeit zum Trotz, weil sonst 
die Wesensbeslimmung des Volke!i irn Sinn einer In sich selbst eindeutig homo
genen und kraft solcher Homogenitat nach aullen hin eindeutig abgrenzbaren 
Sprachgemeinschaft gegenstandslos und unhaltbar wiirde. Deshalb p~ojiziert 
Grirnm das eigene und ze.itgenOssische Ideal nationaler Einheit als fest ge
sicherte Tatsache in die ~prachgeschichtliche Vergangenheit zuriick. 

Ein weiteres und besonders wichliges Bindeglied zwischen nationaler Idee 
und wissenschaftlicher Forschung ist Grimms Neigung zur ldealisierung des 
deutschen Volkscharakters im Zeichen einer so gut wie absoluten Vollkom. 
menheit. Tells wird sie, gerade aum in pragnant wissensdt.aftlidten For
~mung5. und Darstellungszusammenhangen, als eine zeitlos und iiberge
schichtlich konstante Grolle aufgefallt. .Doch zugleich gilt das Wesen des 
Deutschtums als durch die neuere und neueste Zeit bedauerlich getriiht. Seiner 
urspriinglichen Echtheit, seiner unverflilschten Reinheit nach lebt es nur oder 
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jedenfaIls vornehmlich im naturpoetischen Zeitalter des deut!;chen Altertums. 
So wiix:l aum seine Idealisierung notwendig, urn etwaige UnvoIlkommenheiten 
des deutschen Volkes zu einer geschichtlichen Spat. und Randerscheinung, zur ' 
Folge auJlerlich Eremder und zufalliger Einwirkungen zu relativieren. Bei. · 
spieIsweise werden demgemaB die Materialmassen der ,..Deutsmen Rec:hts
altertiimeru oder auch der uDeutschen Mythologie" ihrer Al1swahl und Samm. 
lung, ihrer Anordnung und Deutl1ng nach weitgehend von der T endenz b .. 
stimmt, die geschichtliche Tatsachlichkeit des deutschen Altertums wie damlt 
die unverfalschte Urspriinglichkeit de. deutschen Volkscharakters zugleich al. 
Inbegriff idealer VoIlkommenheit zu erweisen. Dabei mischen sich, geist ... 
geschichtlich betrachtet, in dem Idealbild des deutschen Volkscharakters bzw. 
deutsmen Altertums EinfIiisse versdUedenster Art. Sie entstammen teils 
gewissen christlichen Traditionen; teils solchen der geseIlschaftlich her1;Ommo 
lichen Ethik l1nd Moral (vornehmlich eines biirgerlich patriarchalischen und 
quietistischen Mittelstandes); .chlieSlich dem neuen Natur. und naturhaften 
Lebenskultus eines Rousseau unci. Herder, des Sturm und Drang oder der Ro
mantik. Innerhalb Grimms eigener Geisteswelt entsprechen die idealen Quali. 
taten, die er dem deutschen Altertum bzw. Volkscharakter zuspricht, fast durch. 
weg den positiven Qualitaten, die er all e r Volks. und Naturpoesie beimiBt: 
also eine innige Religiositat un<! Frommigkeit; eine ebenso innige Verbun
denheit der Mensmen untereinander, die in der Iiebevollen Fiirsorge der 
oberen und besitzenden filr die unteren und armeren Schichten sich lebendig 
verwirklicht; ferner eine gleich innige Verbundenheit des Menschen mit allen 
Wesen oder Dingen und Vorgangen der belebten und unbelebten Natur; 
iiberhaupt eine ungebrochene Natlirlichkeit des menschlichen Wesens und 
Daseins im Sinn auBerer und innerer Gesundheit, klarer Einfadtheit und 
schlichter Bescheidenheit oder gar demlitiger Ergebung, rechtschaffener Ehr
lichkeit und Treue, aber auch der kraft. und wiirdevoIl selbstmachtigen Gleich. 
heit und Freihelt aller Einzelnen. 

Da die Naturpoesie die Friihzeit aller Volker pragt, ist es nur folgerichtig, 
daB Grimm ihrer Herrschaft auch das deutsche Altertum unterstellt. Anderer • 
• eits wird Grimms aIlgemeine Idee der Naturpoesie mil besonderer Vorliebe 
stets gerade auf das deutsche Altertum angewandt und aus ihm abgeleitet . 
In seinem Medium gelangt sie eigentlich eMt zu pragnant konkreter Lebendig. 
keit. Zugleich wird durch die Vermittlung des deutschen Altertums die ;deale 
Vollkommenheit der Naturpoesie unmittelbar auf da. deutsche Volk selbst 
libertragen. Aber damit wird die libernationale Id .. der Natur- und Yolks· 
poesie doch stark auf. Nationale hin eingeengt - wird sie zum Mittel einer 
kult:schen Erhohung des Deutschtums im Sinn einer an Rang unvergleich. 
lichen Vollkommenheit relativiert. In derTat steht neben der verehrungsvollen 
Schatzung fremder Volksliteratur und Volkskulturen, von der friiher die Rede 
war, ihre nicht selten sehr schroffe Abwertung. Sie gilt vor allem dem Roma. 
nismen - und zwar auBer dem ltalienismen vornehmlich. dem Franzosismen. 
Seine Einfliis'Se auf Deutsd:tland werden zumeist negativ gewertet; ja, das 
FranzOsische gilt in sich selbst liberwiegend als In. 1100 Sammelbegriff ebenso 
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vielfaener wie gewientiger Mingel und Fehler - hliufig fast als die person!fi. 
zierte .Untugend" senleenthin. Dieser Haltung liegen wiederum Grimms 
nationalpolitisene Ideale zugrunde. Ihm gilt Frankreien auSenpolitisen als 
letzthin entseneidendes Hindemis der nationalstaatlienen Elnigung Deutsen. 
lands. Grimms hierauf sien griindende Abneigung wurde nodi erheblien duren 
die Forderung naen der Einbeziehung des EIsaB in den ersehnten deutsenen 
Nationalstaat verscnarft; und die forderung naen Obereinstimmung ~praen. 
liener Volk .. und nationaler Staatsgrenzen bedingte um die Jahrhundeftmitte 
auen Grimms .enroHe Stellungnahme gegen Dinemark. 

Ober nationalstaatliene und au8enpolitisdle Ideale und Motive hinaus ist 
seine Neigung zur Idealiosierung des Deutsentums letzthin ganz aIlgemeiner 
und grundsitzliener Natur. Die dem dOlltsenen Volk anhaftenden Unvoll. 
kommenheiten werden, wie smon angedeutet, z;u namtrig!imen und ober
Elienenhaften Verfilsenungen .einer urspriinglien eenten Wesensreinheit duren 
iuSere und fremde Einflii .. e relativiert: etwa des romisenen Reents oder des 
franzosisenen HoElebens wie der franzosisenen Gesellsenaft und KuItur iiber. 
haupt, oder der deutsenen Fiirsten, deren dynastisen.territoriale Kablnetts. 
und Kriegs., Maento und Expansionspolitik im Gegensatz zur politlsen prinzi. 
piell immer rientigen, sittlien und religlos prinzipiell immer guten und from. 
men Haltung des eigentlienen Volkes als Inbegriff eines nackten Egoismus, 
der SWe und des SOsen angeprangert wird. Oberdies werden die Mingel 
des Deutsentums - wie elwa im Fall seiner Pedanterie - als verhiiltnismiBig 
belanglose oder eigentlien sogar liebenswerte 6cnwlienen hingesteUt. DaB gleien 
jedem andeten Volk auen das deutsene der grundsatzlidlen Unvollkommenheit 
aIles Wirklienen, ja, sogar der gefahrenvoUen Moglidlkeit des abgriindig 
SOsen unterliegt und deshalb notwendig einer stiindigen und unbestedllienen 
Selbstkritik bedarf - diese Einsient blieb merkwiirdigerweise fiir Grimm, dem 
aus .einer dtristlienen Frommgikeit heraus die Gebredllidlkeit des Irdisenen 
sonst stets aufs Iebendigste gegenwartig war, lm Zeimen seiner fast riickhalt_ 
lo.en Idealisierung des Deutsentums letzthin unzuginglien. Sie verleitet ihn 
mitunter logar dazu, Deutschland ab die ,..Krone furopas'" ausdriiddim iiber 
aIle anderen Volker des Kontinents zu erhohen. 

Ahnlidles wie fiir Grimms Verhaltnls zum DOlltsentum gilt fiir .ein Ve .. 
hiltnis zurn Germanentum. Die wissensenaftliene Erforsenung belder Bereiene 
geht, wenigstens his zu einem gewissen Grade, notwendig zusammen. Denn 
wie sien das Germanisene al. die tragende Voraussetzung darsteUt, aus der 
slen das Deutsene selnem spraenlienen und sonstigen Sonderenarakter naen 
entfaltet hat - so bleibt darnit das Deutsene dem Germaniscnen als einer 
seiner grundIegenden Bestandteile eng verbunden. DemgemiB idewsiert 
Grimm das germanisdle um nients weniger als da. deutsene Altertum. Wenn 
er etv.·a in seiner genetischen Ableitung der Naturpoesie, von der 'Spiter nom 
genauer die Rede sein wird, nient dem Individuum, sondem allein der Volk •• 
gemeinsdlaft die gleiensam gottliene Qualitat eines absoluten Senopferlums 
zusprient - so bedeutet ihm das Germanentum die historisene Bestatigung 
dieser These. Denn alle nennenswerten Leistungen der romanismen Volker 
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in Politik oder KuItur sollen auf die germanischen Element. zuriidtgehen, die 
mit der Volkerwanderung eingedrungen sind. pemnach verhalt sich da. Roma. 
nische zum Germanischen wie das absolut Unschapferi.che zum absolut 
Schopferischen. Aber damit ersmeint das Germanentum zum Trager einer 
gottahnlichen Schopfung.allmacht ideali.iert. 

Femer momte Grimm - in Analogie zu seiner These von dem urspriing
lichen und kontinuierlichen Bestand einer einheitlichen deutschen Hoch. und 
Bildungsspradte - dem Germanentum von seinen friihesten Anfangen his zur 
Volkerwanderungszeit iiber alle politischen und kulturellen Unterschiede oder 
gar Gegensatze der einzelnen Stamme oder Volker hinweg ein klar gefiigtes 
ZusammengehOrigkeitsgefiihl und ,Einheil<;bewuBt.ein zuschreiben. Recht und 
Unrecht solcher Auffassung im wissenschaftlichen Sinn mag dahingestellt 
bleiben. Bezeidmend und widttig erscheinen in unserem Zusammenhang die 
Folgerungen, die Grimm au. dieser Th .. e fiir die politisch reale Praxis der 
eigenen Zeit und ihrer Zukunft ziehl. Solche Konsequenzen deuten sich .chon 
in der Betitelung der weit ins Gesamtgermanische ausgreifenden Grammatik 
als nDeutscher Grammatik" an. Diese Titelgebung wurd. um ihrer sachlich 
unzutreffenden Verengung und Einseitigkeit willen bereits yon den Zeitge
nossen haufig und heftig kritisiert; und daS Grimm selber sich der Probl .. 
matik diese~ Titels bew-uBt war, .cheinen gerade die vielfachen und intensiven 
Versuche seiner Erklarung und Rechtfertigung zu erweisen. Solche Probl .. 
matik beruht auf einer tiefgriindigen Doppeldeutigkeit d .. Titels. Enerseits 
grii.ndet er sich rnit obiektivem Recht darauf, daS sich die deutsch. 5prache 
ihrem Sondermarakter nach erst auS dem Gesamtgermanisdten heraus ent. 
faltet hat und deshalb nur aus seinen Gesamtvoraussetzungen heraus ver
standlich werden kann. Andererseits bekundet sich in der Betitelung de~ weit 
ins Germanisdte ad.sgreifenden Werkes als ".oeutsme GrjlmmatikN eine mehr 
oder minder ausdriidtliche, aber wissenschaftlich wie politi'ch gleich probl .. 
matische Neigung, die nationale Sondersprache des Deutschen als sprachlichen 
Sammelbegriff fiir viele germanische Einzelstimune oder gar Einzelvoiker, ia, 
al. eigentlich allein legitime, iedenfalls ai, weitaus bevorzugte ,Erbin des Ger. 
manischen, gieichsam als germanische Hauptsprache hinzustellen, der alle 
anderen Sprachen sowie damit iiberhaupt alle Voiker, Kulturen, Staaten, die 
sim ebenfalls aus dem Germanismen herleitenl um ihrer augerlich geringeren 
Ausbreitung oder ai;seitigen Randlage sowie urn ihrer gei.tig minder reich 
bliihenden Entfaltung und Wirksamkeit willen an Gewicht und Rang nach. 
und untergeordnet sind. 

Es ist keineswegs iibertneben, aus der sprachwissenschaftlichen Problernatik 
des Titels der "Deutsmen GrammatikU Folgerungen dieser Art zu ziehen. Sie 
liegen bei Grimm selbst offen genug zutage. 50 sehr er auch dem deutschen 
urid europaischen Nationalstaatsgedanken des '9. Jahrhunderts verhaftet war, 
griff er iiber ihn zugleich weit binaus . . Er dachte an eine zukiinftige Glied .. 
rung des europaismen Kontinents in drei Grogreimel die sim ani die drei 
Spram. und Kulturbereime des Romanischen, GeIIitanismen und Slawismen 
zu griinden ,hatten - und es erschien ihm so gut wie selbstverstandlich, daS 
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Deutschland um seiner iiuSeren GroBe und Macht sowie mehr noch urn der 
inneren Weite und Tiefe seiner Kultur willen zur VOImacht des gerrnanischen 
GroSreiches berufen ~ei. So stiirkt und steigert der Kult des Germanischen 
den des Deutschen, wie urngekehrt dieser jenen bedingt. Deshalb wird prinzi
piell im Zusammenhang der ersten deutschen Gerrnanistentagung von 1.846 
und 1847 der Germanistik als der synthese aller um die Geschichte und das 
Wesen des Germanentums sich bemiihenden Einzelwissenschaften ausdriicl<. 
lich die gleiche sinngebung und Zielbestimmung zuteil wie dem an sich 
engeren Bereich der deutschen Philologie, der wissenschaftlichen Erforschung 
des deutschen Altertums: niimlich die Erweckung und Verbreitung, die Kriif
tigung und steigerung des modemen deutschen Nationalgefiihls und Natio
nalbewuStsein~. 

Doch das nationale Prinzip hat nicht nur Grimms Verhiiltnis zu anderen 
Volkem, sondenl auch seine Stellungnahme zu den 'innerpolitischen ,Proble
men Deutschlands "ielfach bestimmt: etwa ingestalt der Ablehnung, die er 
den konservativ-Iegitimistischen Parteistromungen seiner Zeit entgegenbrachte. 
sie vertraten wesentlich die Haltung einer unbedingten FUrsten- und Obrig
keitstreue. Aber das staITe Festhalten der damaligen' deutschen FUrsten an 
einer moglichst uneingeschrankt~n Geltung ihrer Souveranitat stempelte sie 
in Grimms Augen zu Verteidigern der deutschen Viel_ unci Kleinstaaterei 
sowie darnit zu NutznieBem der Zersplitterung Deutschlands. Deshalb war 
Grimm dem deutschen Fiirstentum gegenuber von starker Skepsis, ja, nkht 
selten von leidenschaftlicher Erbitterung erfUllt. Gelegentlich erwog er sogar 
den Gedanken einer revolutioniiren Volkserhebung, die durch den sturz der 
FUrsten anein den Weg zur nationalstaatlichen Einigung Deutschlands bereiten 
konne. Darnit stellt sich Grimms Ablehnung der konservativ-Iegitimistischen 
Parteistromuitgen der Epoche, srellt sich also seine im Unterschied zu ihrer 
unbedingten Fiirsten- und Obrigkeitstreue vergleichsweise .liberale"" Hal
tung als unmittelbare Konsequenz seiner nationalen Gesinnung dar. Aber 

__ ebenso wie vom parteipolitischen Konservativismus distanziert sich Grimm -
und dies macht eine eindeutig ·klare Definition ~ines parteipolitischen Stand
punkts Uberaus schwierig - auch von den parteipolitischen Formen dos da
maligen Liberalismus. Er ~tand sO'6'ohl seinen allgemeinen Grundideen wie 
seinen gesellschafts- und verfassungspolitisch konkreten Forderungen nach 
intensiv unter dem EinfluB der Anregungen, die im Geist der Revolution von 
1.789 ihm von Frankreim her zukamen - unci insofern stand sein politismes 
'Programm in schroffem Gegensatz zu Grimms Ideal einer unbedingten natio
nalen Autonornie des .oeutschen. Darilber hinau~ lehnte Grimm die Obertra
gung der Idee und Form des modernen Parteienstaates, seines politismen und 
soziologismen Pluralismus, auf Deutsmland iiberhaupt ab. Die Reprasentation 
des Volkswillens durm eine Mehrzahl ,miteinander konkurrierender Parteien 
war unvereinbar mit Grimms Idee des Volkes als einer aIle seine individueIlen 
Glieder umfassenden und durmwaltenden, zu einer unmittelbaren und unbe
dingten Einheit versdouelzenden Gemeinschaft. Ja, die Gleichgiiltigkeit oder 
sogar Feindseligkeit, welche wiihrend des frUheren und mittleren 19. Jahr-
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hunderts da' Verhaltnis der meisten deutschen Fiirsten zum Ideal der natio
naJstaatlichen Einigung bestimmte, veranlaBte Grimm sogar zu einer tief. 
greifenden Distanzierung vom Staat iiherhaupt. Ganz offenkundig verkOrpert 
sim ihm das wahrhaft Wes.entlime des ,oeutsmtums nimt in der Institution 
des Staates, ,ondern in der spramlimen und kulturellen, gesinnungs. und biI. 
dungsmafligen, willens. und tathaEten Gemeinsmaft des Volkes. Demgemafl 
ordnet er das VoIk aIs Sinn. und Wertprinzip demjenigen des Staates ein. 
deutig iiber. 

IV 

Ganz entsmeidend wird die Geltung des nationalen Prinzips 'mlieglim 
durm die g e net i s c h e Theorie der Natur. und Volkspoesie bestijtigt und 
gesteigert l . Oenn in Grimms Ursprungsdeutung del Natur. und Volkspoesie 
geht es letzthin um die Frage nam dem Ursprung und damit nam dem Wesen 
des Volkes selbst. Die einzelnen Elemente dieser genetismen Theorie der 
Naturpoesie sind bekannt. Oom ist man sim hauHg nimt zureidtend der 
gesetzhaft folgerimtigen Notwendigkeit ihrer inneren - fast momte man 
sagen: 'ystemati.men - Anordnung bewullt. Nam Grimm vo1lzieht sim die 
Entstehung der Natur. und Volkspoesie hi einer konsequenten Abfolge or
ganism zusammengehOriger Stun.n. Zunamst stellt sim die Natur. und Volks. 
poesie aIs ein unmittelbares Erzeugnis des Yolks g a n zen, der Yolks g e. 
s a m the it, als eine anonym auller. und iiberpersonlime Smopfung der 
Volksgemeinsdtaft (der H Volksseele" oder des H Volksgeiste5") dar. Demnam 
ersmeint die Natur. und Volkspoesie alien Individuen gegeniiber als ein 
fertig und fest vorgegebenes GebUde, das von ihnen nur rezeptiv auf. und 
passiv hingenommen werden kann. Aber eben.o, wie jede Einzelpersonlimkeit 
Fo.men und Gehalte der Natur. und Volkspoesie aus der mit ihm g1eimzeitig 
existierenden Gemeinsmaft iibernimmt - ebenso Ubernimmt jede jeweils 
gegenwartige Generation eines Volk .. die Formen und Gehalt. der Natur. 
und Volkspoesie von den in der Vergangenheit ihr voraufgehenden Volks· 
generationen al. etwas ebenfalls smon fertig und fest Vorgegeben~, das sie 
wiederum lediglidt rezeptiv oder gar passiv auf. und hinnimmt, urn es dann 
in unverfalsmter Treue und Reinheit an die zukiinftigen Volksgenerationen 
weiterzuvermitteln. Demgemag stellt sim die Natur. und Volkspoesie kraEt 
ihrer Bindung an die "Oberlieferung", an die "Tradition· der Vergangenheit 
als eine pragnant geschimtlime Groge dar - und die Gesmimte eines Volkes 
e .. meint derart durm die so gut wie wandellose Kontinuitat oder geradezu 
Identitat der in seiner Natur. und Volkspoesie sim offenbarenden Erlebni.· 
gehalte und Lebensformen gekennzeimnet. Gerade diese Konzeption hat er. 
neut Grimms wissensmaftlime ,Forsmung ebenso konkret wie intensiv beein. 

:z. Vergl. in diesem und anderem Zusammenhang des Verfassers Artikel ",Mythos 
und Didttung'" -+ MEKKu-5TAMM1.ER: Reallexikon der deutsdten Literaturge
.chichte 11, LEg. 6 und 7 '(1962163) Sp. 568-584. 
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Built - nlimlim ingestalt der allerdings oft zu remt problematismen 
SdUUssen und Ergebnissen verfUhrenden Tendenz, relaliv junge und spate 
oder sogar nom zu Grimms eigener Zeit unmittelbar lebendige Zeugnisse der 
VolksUberlieferung, mag es sim nun urn Marmen, Sage oder Religion, urn 
Remt, Sitte oder Braumtum handeln, unbedenklim in die ferne Vergangenheit 
des deutsmen Altertums zuriidczudatieren bzw. damit dessen GefUhls· und Da. 
~einswelt ebenso unbedenkUm In eine verhaltnismaBig spate und junge Zu' 
kunft oder sogar nom in die unmittelbar gleimzeitige Gegenwart vorzudati .. 
ren. Jedenfalls unterliegt Grimm standig der Neigung, Vergangenheit und 
Gegenwart des Deutsmturns Uber alle Untersdtiede der historismen Einzel. 
epodten hinweg in eins zusammenzuziehen. 

Neben dem Volk als Inbegriff der Gemeinsmaft und · der Tradition stellt 
sim ferner fUr Grimm die Natur selber als wesenhafter Ursprungsort und 
Smopfungsgrund der deshalb nimt zufallig so genannten N a t u r poesie dar, 
die er einmal ganz ausdriiddim als • S e I b s t offenbarung der Natur" b .. 
zeidmet. In diesem Zusammenhang gilt die Natur eirunal als inn ere Natur 
des Mensmen, als Inbegriff seiner gattungsmaBigen Wesensanlage und W .. 
sensart. Psymologism ist solme Herleitung der Naturpoesie aus dem Mensm. 
limen gleimbedeutend mit ihrer Herleitung aus dem Unbewullten: es bUdet 
den Inbegriff jener instinkthaft allgemeinsamen, unwillkUrlimen, notwen. 
digen Gehalte der seelism.geistigen Innerlimkeit des Mensmen, die eben im 
Zeimen ihres naturgegebenen Gattungsmarakters jeder Beeinflussung durm 
die wissentUme und willentlime Fremeit, durm die freie Spontaneitat und 
Aktivitat erot remt des individuellen, aber aum Ilberhaupt des mensmlimen 
Bewulltseins entzogen sincl. Jedenfalls ersmeint unter all diesen Aspekten 
die von der Natur her allem Mensdtlimen "anersmaffene", wan". und "einge. 
borene" Anlage und Artung seines Wesens als entsmeidender ,Entstehungs
ort und Smopfungsgrund der Naturpoesie insgesamt wie - in Sprame und 
Dimtung, Mythos und Religion, Remt und Braumtum - ihrer Einzelel .. 
mente. 

Hand in Hand mit der Deutung des Ursprungs der Naturpoesie aus der 
inneren Natur des Mensmen selbst geh! die Deutung ihres Ursprungs aus 
der a u B ere n, ihn von auBen her umsdilieBenden Natur. DemgemaB sind 
es, soziologism und psymologism betramtet, die in nom ungestort engem 
und urunittelbar lebendigem Zusammenhang mit der Natur lebenden .Ur
~tande" der Mensmheit, die, vomehrnlim ingestalt der Jager und Hirten, 
als ursprUnglime Begriinder und Trager der naturpoetismen Oberlieferung zu 
gelten haben - und hierin liegt es begriindet, daB die anthropomorph all. 
belebende und allbeseelende .Personifikation· empirismer Naturdinge und 
Naturvorgange den zentralen Gegenstand und Gehalt aller mythismen Vcr
stellungen und Erzahlungen bUdet. Dom unter dem Einflull des .Natur. 
idealismus' (Ko .... ) der Goethezeit, insbesonde", der namkantismen und 
romantismen Naturphilosophie, stellt sim fur Grimm die Natur Uber ihre 
rein empirisme Erfahrungs- und Tatsamenwirklimkeit hinaus als eine zu· 
tiefst metaphysisme oder gar religiose GroBe <lar. DemgemaB stelgert sim 
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Grimms Sprache dort, wo das Wort und der Begriff .Natur" in !hrem Mit. 
teIpunkt stehen, iiber den niichternen Ton sachIicher FeststeIIungen hinaus 
haufig ins Hymnische und Rhapsodische empor - zur Iyrischen Aussageform 
einer seeUsm und geruhlsmagig unmittelbar mitsdtwingenden Anteilnahme. 
In der Tat erblickt Grimms idealisierende und idealistische Auffassung der 
Natur in ihr den Inbegriff schIechthinniger VoIlkornmenheit, den Trager 
ideeller Sinn. und Wertordnungen von unbedingter GeItung und Wiirde. 
Die icleale Vollkommenheil, die Grimm dem naturpoetismen Zeitalter, ins
besondere dem germanischen und deutschen Altertum zuschreibt, wird iiber. 
haupt nur unter der Voraussetzung yerstandlich, daB die al. Ursprungsort 
und Schopfungsgrund der Naturpoesie zugrunde liegende Natur unmitteIbar 
in sich seIber ebenfaIIs aIs Inbegriff idealer VoIlkommenheit erlebt und 
gedeutet wird . 

Religionsgeschichtlicher Uberlieferung gemaB gilt nun aber weithin das 
Pradikat schIechthinniger VoIlkommenheit a1s wesenhaft .. Pradikat Gottes 
oder des GOttlichen. DemgemaB bringt Grirnm die Natur haufig und aus· 
driicklich in engsten Zusammenhang mit Gott oder dem Gottlichen. Teils 
geschieht dies im christlichen Sinn einer bei aIler Nahe und Verwandtschaft 
doch unverkennbar aufrechterhaItenen Scheidung beider Spharen: der Natur 
gebiihrt das Pradikat des Gottlichen insofern, aIs sie von Gott erschaffen 
und deshaIb sein ihm gemaBes Abbild ist, ohne doch mit ihm selber unrnitteI. 
bar und unbedingt zusammenzufallen. Nidtt selten abet erweist sidt diese 
Grenze fast beseitigt - dergestalt, dag die Natur unmitteIbar in sich seIber 
aIs gottlich erlebt und bezeichnet, also eigentlich das GOttliche vo\Iig in die 

. Natur hinein aufgeIost und verschIungen wird. Doch irn einen wie irn andern 
Fall ist die genetische HerIeitung der Naturpoesie aus der Natur Ietzthin 
gIeichbedeutend mit ihrer HerIeitung aus Gott oder dem Gottlichen. Teils 
geIangt diese religiose Ursprungsdeutung der Naturpoesie nur mitteIbar 
ingestalt vorsichtiger Andeutungen zum Ausdruck - dutm Formulierungen, 
weIche die Entstehung der Sprache und Dichtung, des Myth05 und Rechts der 
naturpoetischen Epoche dem Bereich a1Ier menschl.ichen und geschichtlichen, 
naturhaften und iiberhaupt irdischen Empirie entriicken, urn statt dessen den 
Ursprung der Naturpoesie mit ahnungsyollen Umschreihungen in einer 
Sphare iibermenschlich, ja, iiberirdisch geheimnisvoIIer Unergriindlichkeit, 
in enger Nachbarschaft des Numinosen anzusiedeln. Aber iiber soIche nur 
mittelhar andeutende Formulierungen hinaus wird der Ursprung der Natur
poesie nicht seIten auch ganz unmitteIbar und ausdriicklich auf Gott oder 
das Gottliche zuriickgefiihrt - werden etwa Sprache und Dichtung, Myth05 
und Religion, Recht und Brauchtum des naturpoetischen AItertums aIs .von 
Gott erschaffenu bezeicnnet. Also nicht nur mitteIbar auf dem Umweg iiber 
die von Gott erschaffene und erfiillte Natur, sondern auch unmitteIbar wird 
die Naturpoesie aIs innerweItliche Schopfung und Offenbarung, Ersd.einung 
und Gegenwart Gottes oder des Gottlichen begriffen. 

In der Tat schIiegt also Grirnms Ursprungsdeutung der Natur. und VoIks. 
poesie eine ganz bestimmte Wesensdeutung des Volkes in sim ein. Fiir sie 
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ist etwa ein unverkennbarer Anti-Individualismus charakteristisch, der die 
volle Qualitat des SthopEeristhen allein der Volksgesamtheit vorbehalt, wah. 
rend sie dem Individuum entweder ganz abgesprochen oder nur in einem 
sta'rk abgeschwathten AusmaB zugebilligt wird; ferner durch einen ebenso 
unverkennbaren Anti-RationaUsmus, Anti-Intellektualismus, der das Wesen 
des Volkstums ganz ins UnbewuBte hinein verlagert; sthlieBlith durth die 
Erhebung der menschlithen Urstande, vornehmlith der Hirten und Ad<er· 
bauer, zu den bevorzugten oder gar aussthlieBlithen Bewahrern und Tragem 
der VolksiiberlieEerung und damit der gesdtithtlith.tatsathlithen Wirklith. 
keit deS Volksgeistes iiberhaupt. Grinun bezeithnet diese Unterodtithten im 
Zusammenhang seiner Theorie der Natur- und Volk'5poesie als die "un g e· 
bildetenll Stande - und zwar im positiven Sinn des IIUn v e r bUdeten": im 
Sinn einer auSerlith wle innerlith, physisth wie ethisth und religioo unver
dorbenen Natiirlithkeit, mit der sthroff die entsprethende Entartung sowohl 
der hOfisthen wie der .gelehrten" Sdtithten kontrastiert wird. Einmal tragt 
diese Antithese emeut einen anti.intellektuellen Akzent an sith: als Partei. 
nahme gegen die seit Renaissance und Aufklarung immer sdmeller sich ver
starkende BegriEflithkeit und BewuBtheit der modemen Welt zugunsten 
eines geEiihlsmaBig und instinkthaft unmittelbaren und ungebrodienen Men. 
othentums. Zugleith tritt auE Grund solther Idealisierung der nodi eng der 
Natur verbundenen Sdtithten der • vierte Stand" der industriellen Lohn· 
arbeiter.thaEt ganz in den Hintergrund: Grimms BrieEe ,md SthriEten er. 
wahnen und beathten ihn East gar nitht. Gleithes gilt ffu die Welt der mo
demen Tethnik und Industrie iiberhaupt. Nur ganz selten und f1iithtig ist 
von ihr die Rede - und stets im Sinn einer kraB negativen Wertung. Sie gilt 
als radikaler Widers.ther .ller positiven Ideen und Ideale der N.tur. und 
Volkspoesie, insbesondere des deutsdten oder germanischen Altertum:s, sowie 
damit zugleith .Is radik.ler Widers.ther .lles Humanen fiberh.upt. Solthe 
Abkehr von den .ktuellen Phanomenen und Problemen der tethnisth.indu. 
striellen Gesellsth.Et beruht einerseits .uf der Identifizierung des Volkeo mit 
der Gesdtithte - .uE der Gleithsetzung seines Wesens mit der ihm jeweUs 
von der Vergangenheit her iiberkommenen Lebens. und Kulturwelt, G .. 
rohls. und Gesinnungsgemeinsth.Et. Andererseits Eolgt solthe Abkehr von 
der .Kiinstlithkeit" der modemen Welt East unvermeidlith .us der Deutung 
des Volkes aIs SthopEung der zum Inbegriff einer gottlith .bsoIuten Voll. 
kommenheit erhobenen Natur . 

. D.riiber hin.us bekundet sith in Grimms genetisther Theorie der Natur. 
und Volkspoesie eine ganz .Ilgemeine und grundsatzlithe Neigung, das 
VoIk seiner Idee und Re.litat n.th in die Nahe des Numinosen zu riid<en 
oder ihm gar unmitteIb.r <lnd unbeclingt einzubeziehen. Sthon sprathlith wind 
mit der Natur. und Volkspoesie auth das Volk als soIthes durth die Art 
seiner Benennung - etwa im 6inn des . Heiligen" und .EhrEiithtigen", des 
"Geheimnisvollenll und NWunderbarenN, des "Unerfindlichenu und "Uner
griindlithen" oder sogar .usdriiddith des .Gottlithen" seIbst - mit gIeithsam 
numinosen Ottalitliten begabt. la, die Wesenspradik.te, die durth die gen .. 
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tisme Theorie der Naturpoesie dem Yolk zugesprochen werden, stimmen 
nicht selten mit religionsgeschichtlich, insbesondere christlich traditioneUen 
Wesenspradikaten Gottes oder des Gottlichen Uberein: etwa in der Erhebung 
des Volksganzen zurn ausschlielllichen Trager des wesenhaft gottlichen Pra. 
dikats eines absoluten Schopfertums; oder in der Erhohung des Volkes, das 
den ihm wesenhaft eigenen Erlebnisgehalten und Lebensformen nach im 
Zeichen einer aUem Wandel der Geschichte so gut wie entriil:kten Kontinuitat 
oder gar Identitit gedeutet wird, zum Inbegriff sdUechthinniger Dauer, zum 
T rager einer Art von irdischer Ewigkeit. Schlielllich mochte Grimm die G .. 
schichte des Germanischen und Deutschen zwar nicht in aUen Einzelheiten, 
aber doch wohl im letzten als eine Entfalrung seines ihm von der Natur und 
von Gott her anerschaffenen Wesens verstehen - als eine Entfaltung, die 
deshalb wenigstens grundsatzlich jeder historisch und empirisch kausalen 
Einwirkung und Beeinflussung von aullen her entzogen ist oder doch ent. 
zogen sein sollte. Wesen und Geschichte des Germanischen und Deutschen 
haben teils ihrer Tatsachlichkeit, teils der idealen Norm nach in der Regel 
als alleinige und aUmachtige Ursache ihrer selbst zu gelten - so daIl die 
Durchbrechung solcher volkhaften Autonomie meist negativ zur VerfaIschung 
der edtten und reinen Ursprungssubstanz abgewertet wird. In diesem Zu
sammenhang bekundet sich die Hypostasierung des Volkscharakters und der 
Volksidee zu einem metaphysischen und religiosen Absolutum besonder. 
sinnfallig. 

SchlieBlich gehOrt allen christlichen Glaubenstraditionen zufolge Cott das 
Pradikat unbedingter Wahrheit zu. Auch diese °Qualitat wird durch Grimms 
genetische Theorie der Natur. und Volkspoesie auf das Volk Ubertragen. Im 
Gegensatz zur Mythenskepsis der Aufklirung und der in ihrem Gefolge 
stehenden StrOmungen des 19. Jahrhunderts, etwa der modemen Geschichts. 
wissensdtaft und ihrer Nkritischen Methode" I mrer III'kritisc.hen SchuleN

, wie 
sie sich darnals vor allem in Niebuhr verkorperte, vertritt Grimm gleich der 
Mythologie der deutschen Romantik wenigstens grundsatzlich den Stand. 
punkt einer positiven Mythenglaubigkeit. Solch glaubige Bejahung ein.s 
dem Mythos prinzipieU innewohnenden Wirklichkeit .. und Wahrheitsg .. 
haltes bekund.t sich beispielhaft darin, dall Grimm in den religiosen Clau. 
bensgehalten des Mythos - jedenfalls ihrern prinzipieUen Kern nach -
objektiv und absolut gUltige Wahrheiten erblid<t und mit diesen Wahrheiten 
demgemaB auch sichselber unmittelbar und unbedingt identifiziert. Dies gilt 
beispielsweise im Hinblid< auf den nach Grimms Meinung allem mythischen 
Polytheismus oder gar Pantheismus ursprUnglich zugrunde liegenden Mono
theismus ebenso wie fUr den in diesem Urmonotheismus begriindeten Glau
ben des Mythos an eine liebevoUe AU.Einigkeit und All-Geborgenheit des 
menschlichen und welthaften Daseins. Die Rechtfertigung solchen Glaubens 
an einen grundsatzlichen Wirklichkeit .. und Wahrheitsgehalt des Mythos 
spielt nun in Grimms genetischer Theorie der Natur. und Volkspoesie eine 
zentrale Rolle. Als Merkmal der Wahrheit gilt in gewissen und gerade fiir 
Grimm mallgeblichen Bereichen der traditioneUen Erkenntnistheorie die Ob. -
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jektivitit der Erkenntnisvorstellung: sie darf nimt aus der Willkiir des er
kennenden Subjekts heraus beliebig Hersonnen~ oder "erfundenH werden, son." 
dem sie mu8 sim, um den Erkenntnisgegenstand moglidlst unverfilsmt wider. 
spiegeln unci mit mm moglidut genau iibereinstimmen zu konnen, ihm gegen
Uber wesentlim rezeptiv oder gar passiv verhalten. Demgemi8 steht im Sinn 
der uns bekannten Gedankenginge bei der Entstehung der Natur~ und Volks. , 
poesie das Individuum ebenso dem Ganzen der ihm gleimzeitigen Volksge
meinsmaft wie die jeweUs gegenwirtige Gemeinsmaft des Volkes den ge
samten Oberlieferungen seiner Vergangenheit wie sd>lie8lim in Gegenwart 
und Vergangenheit das Volk Uberhaupt einerseits der Natur und ihrer Gatt. 
lidlkeit, andererseits einem im mristlimen Sinn ganz personlim gefaSten Gott 
ebenfalls rein rezeptiv und passiv gegeniiber. Damit wird von Entstehung und 
Wesen der Volkspoesie jederlei Subjektivitit als Inbegriff eines von Mensmen 
willkiirlim .Erfundenen" oder .Ersonnenen" femgehalten. Stalt dessen 
kommt der Volkspoesie damit, daS ihr Entstehungsproze8 smon im gesdUmt. 
limen Bereim jedem wissentlimen und wUlentlimen Ein. und Zugriff der 
Mensmen entzogen bleibt, eine wenigstens relative Objektivitit zu - und 
.mlie8lim wird durm die Ableitung der Natur. und Volkspoesie einerseits 
aus dem metaphysisdt absoluten Prinzip del NatuI, andererseits aus dem 
religios absoluten Prinzip Gottes die Objektivitit der Volkspoesie selber ins 
schlemthin Absolute, ins absolut Wahre und Giiltige emporgesteigert. 

All solm. Analogien zwismen gewissen traditionellen Pridikaten des mrist • . 
limen Gottesbegriffs und der Idee des Volkes, wie sie in der genetismen 
Theorie der Natur· und Volkspoesie zum Ausdrud< gelangen, sind keineswegs 
zufillig. Fiir die gesamte deutsdle Geistesgesmimte war im Obergang vom 
~8. rum ~9. lahrhundert von ent<.dteidender Bedeutung jener Proze8 der 
Sikularisierung, durm den dlristlime Glaubensgehalte und Glaubensbegriffe 
auf Zusammenhinge und Bereime des innerweltlimen Daseins Ubertragen 
wurden. Smon frUher war davon die Rede, daS aum Grimms entsmiedene 
Christlidlkeit dem eben erwihnten Sakularisationsproze8 unterlag. Demge
mill Ubertrug sie bestimmte Pridikate des dlristlimen Gottes und seiner 
Transzendenz in.besondere auf die innergesdUmtlime Wirklidlkeit und Idee 
des Volkes. Daneben war es der pantheisierende Naturkult der Goethezeit, 
insbesondere gewisser Stromungen del Romantik, del nimt nur Grimms 
Weltansmauung und Wissensmaft ganz allgemein und grundsitzlim, sondem 
gerade aum seine Deutung des Volkes als einer unmittelbaren Smopfung, 
eines getreuen Abbildes der in ihrer absoluten Sinn~ und Wertgiiltigkeit wahr. 
haft goltlimen Natur tief beeinflu8t hat. ledenfalls eISmeint das Volk sowohl 
kraft seiner Herleitung aus der Natur wie aus Gatt aIs eine grundsatzlic:he 
Vereinigung und Enheit des Realen mit dem ldealen - al. eine gesmimtlime 
Wirldidlkeit, die rugleim mit der Qualitat des Numinosen erfiillt, zur ir. 
dismen Offenbarung und Ersmeinung des Gottlimen erhoht ersmeint. 
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Die bisherigen Untersumungen smeinen manche Vorurteile zu kOrrigieren, 
die iiber Jacob Grimm vielfach im Umlauf, aber doch wohl kaum berechtigt 
sin<!: etwa ingestalt der Verengung seiner PersOnlichkeit und Leistung aufs 
rein Fachwissenschaftliche oder sogar aufs rein Linguistische und Philologi
sche hin; femer als methodische Deutung der Grimmschen Wissenschaft im 
5inn eines entschiedenen ..,Positivismus": negativ als rigorose Ablehnung aller 
Philosophie, aller philosophischen Deduktion und Spekulation - positiv als 
Hingabe an eine rein empirische Quellen_ und Tatsachenforschung, die, ganz 
in ihrem Material aufgehend, sich jeder eigenmachtigen Refiexion enthalt; ~"" 
wie damit schlieBlich jene HAndacht zum Unbedeutenden", in deren Zeichen 
man das Bild J acob Grimms immer wieder durch eine biedermeierlich enge 
und flache Verharmlosung zu entstellen pflegt. Gegen all solche Vorurteile 
lassen sich ebenso zahlreiche und verschiedenartige wie gewichtige Argumente 
anfiihren. Doch bedarf es wohl ihrer insofern nicht, als Grimms geistige Uni
versalitat schon durch unsere bisherigen Untersudtungen hinreichend erhartet 
wird. Freilich handelt es sich hierbei vordergriindig nur um einen Teilbereich 
der Grimmschen Weltanschauung und Wissenschaft. Doch was fUr ihn gilt, 
gilt fUr sie insgesamt. Die strenge Sorgfalt und Griindlichkeit in der Hingabe 
an die kleinsten Einzelheiten des historischen Quellen- und Tatsachenmaterials 
teilte Grimm mit manmen anderen Gelehrten seiner Flimer und seiner Zeit. 
Wodurch. er iiber sie binausragte, war gerade seine Neigung und Flihigkeit, 
das fachliche Detail auf ebenso umfassende wie tiefe Ideen ganz allgemeiner 
und grundslitzlidter Art bin zu transzendieren. So ist die Universalitlit, in 
deren Zeichen sein NationalbewuBtsein und seine Volksidee die wissenschaft
liche Einzelforschung einerseits rnit der lebensmaBigen und politischen Wirk_ 
lichkeit und Ideengeschichte, andererseits rnit den religiosen und philoso
phischen Entwicklungen der Goethezeit zu einer unaufloslichen Einheit ver
schmilzt, reprasentativ fiir die Universalitlit .seiner Weltansdtauung und Wis
senschaft iiberhaupt. 

Repra.entativ sind Grimms NationalbewuBtsein und Volksidee jedoch noch 
in einem sehr viel weiteren und tieferen 5inn. 5ie hangen nlimlich eng mit 
entsprechenden Tendenzen der Goethezeit iiberhaupt und vornehrnlich ihrer 
spliteren ,Phase nam 1.800 zusammen. Die vielfaltigen Werke, die sim ebenso 
umfassend wie fruchtbar schon bisher der Ergriindung dieses Epocheno und 
Problembereiches widmeten, haben Grimm gar nicht oder kaum beriicksich
tigta. DemgemliB erfahren sie durch die hier skizzierte Darstellung und Deu-

3 Von den hier in Frage kommendm Untersuc:hungen waren um ihrer reprasen
tativen Bedeutung willen beispielhaft zu nennen: FI.IEDRlCH MEIN"ECKE: WeltbUr
gertum und Nationalstaat (1. Aufl. 1908); Dns.: Die Idee der Staatsrason (1. 
Aufl. 1924); Dus.: Die Entstehung des Historismus (1. Aufl. 1936); EltNST 
TROElTSCH: Der Historismus und seine Probleme .... Ges. Sc:hriften Bd. 3 (1922); 
ER.ICH ROTHACICER: Einleitung in die Geisteswissensmaften (1920); DER.S.: Logik 
und Systematik der Geisteswissensc:haften (1. Aufl. .... Handb. d. PhUosophie 
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tung seines NationalbewuBtseins und seiner Volksideee eine Erganzung, deren 
Ergebnisse diejenigen der bereits vorliegenden Forschung allem Wesentlichen 
nach nun auch und gerade von Gnmm her nachdriiddich bestatigen. Freilich 
kOnnte seine spezielle Betrachtung dariiber hinaus Anlal! geben, nicht nur die 
Erhellung des modemen deutschen Nationalbewu8tseins und seiner Volksidee, 
sondem Uberhaupt des geschichtlichen BewuBtseins im Deutschland der 
Goethezeit durch gewisse neuartige Problemstellungen und Problemlosungen 
wesentlich zu bereichern. Dies gilt etwa im Hinblid< auf das fundamentale 
und pnnziplelle Verhaltnis von histonscher Schule und nachkantischer PhUo-
50phie, deutsmem Idealismus und Historismu5, iiberhaupt der theoretism 
immanenten Zusamrnenhange der damaligen Geistes. und Ideengeschichte 
mit der politischen und soziologischen Realitat. Im Bereich dieser allgemeinen 
Phanomene und Probleme konnten vom Beispiel Grimms her bislang kaum 
beadttete Einsidtten erschlossen werden. Dabei ist im ,Einzelnen Grimms Ver
haltnis zu den seinen eigenen Ansdtauungen eng benachbarten und nah ver
wandten Tendenzen seiner Epoche durmaus ambivalent. Einerseits hat sein 
NationalbewuBtsein und seine Volksidee an entsprechende Stromungen und 
Standpunkte der Goethezeit, die auch schon vor und unabhangig von ihm 
lebendig und wirksam waren, vielfach angeknUpft, Wesentliches von ihnen 
iihernommen und also mit ihnen gemeinsam. Andererseits hat er die gleichen 
Motive auf durchaus selbstandige und eigenartige Weise abgewandelt und 
urngestaltet. Eine genaue Einzeluntersuchung beider Aspekte ware fUr die 
Kenntnis und das Verstandnls Grimms ebenso aufschluBreich wie im Hinblid< 
auf die politische Ideengeschichte im Deutschland des 19. Jahrhunderts ins. 
gesamt. Denn indem Grimm das Oberkommene vielfam in ganz spezifischer 
Weise auffaBte und veranderte - damit spielte er im gesamten Entwicklungs
prozeS des deutschen NationalbewuBtseins und der deutschen Volksidee Uber 
die bloB vermittelnde Weitergabe des schon Gegebenen hinau< eine fUr die 
Zukunft lebendig wirksame Rolle. 

5ie ist deshalb Uberaus bedeutsam, well die politischen und weltanschau· 
- lichen Gehalte, die Grimms NationalbewuBtsein und Volksidee charakteri· 
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1926); Dus. : Savigny/GrlmmlRanke ..... Hist. Z.it.mr. 128 (19Z3); WmIELM 
MEnGn : Ge.eUsmaft, Recht und Staat in der Ethlk des dt. IdeaU.mus (1917) ; 
SrEGFIlED K.uH1.n : W. v. Humboldt und de, Staat (1927) ; jAICOB BAXA : Gesell • 
.maft und Staat im Spiegel de, deutschen Romantik (1. Aufl. 19Z3); KutT Bo •• 
UES: Die Romantik und die GesdUchte (1925); PA11t KtUCKHOHN : Pers6nHchkeit 
und Gemeinsmaft, Stud. z. Staatsauffassung: d. dt. Romantik (1925) ; femer -+ 

.Romantik· (Zyklus Tiibinger Vorlesungen 19"8): RVOOtF STADEtMANN: Die 
Romantik und die Geschichte, sowie Cut BIUNICHANN : Romantische Gesellschafts. 
lehrei HELMt1TH PLESSNU.: Die verspatete Nation (1959); GER.ILUD KAISER: Pietis. 
mu. und Patriotismus lm literarischen Deutsdtland (1961) i Fun STEJtN : Kultur. 
pessimismus al. poliU.me Gefahr (dtsche. Obersetzung 1963). - Im Untersmied ' 
zu den bisher genannten Werken beriihrt sim, und zwar sowohl im Sinn leimt 
kenntlimer Obereinstimmungen wie Abweich.ungen der Methoden und Ergebnisse 
mit unserer Problemstellung enger GtiNTHER FR.\NZ: Ober Iacob Grimms Natio. 
nalgefUhl -+ Festgabe f. H. Steinaeke, (1956) . 
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sieren, zuniimst stark die nadtfolgende deutsme Universit.1i.tsgermanistik, 
durch ihre Vermittlung dann die Studierenden vornehmlich der alteren deut
schen Philologie und damit schlieSlidi auf dem Wege iiber die Lehrer des 
Deutschunterrichts unserer hOheren Schulen die gesamte deutsche Schiiler
schaft und Bildungsschicht intensiv beeinfluSten. Mittels dieses lwltursoziolo
gischen Prozesses wurde gewissen Leitmotiven des Grimmsdten Nationalbe
wuStseins und der Grimmschen Volksidee in der deutschen Nachwelt des 19. 
und 20. Jahrhunderts eine umfassende Verbreiterung und lebendige Wirkung 
zutei!. Vornehmlich gilt dies etwa fUr die Idee des Volkes als Mittel""nkt und 
Gipfel des NationalbewuStseins; ferner fUr die Erweiterung und Vertiefung 
der Volksidee iiber das Politische hinaus ins Historische und Mythische so
wie ins Metaphysische (Natur) und Religiose (Gott, Gottliches); weiter fiir 
die Abwertung des Individuums zugunsten der Gemeinschaft, des Bewcllten 
zugunsten des UnbewuSten, der Gegenwart und Zukunft, der Entwiddung 
und des Fortsdlritts zugunsten der Vergangenheit und Tradition, des Be
wahrenden und Beharrenden; schlieBlich fUr die Idealisierung des Germani
~chen und Deutschen zurn Inbegriff einer so gut wie absoluten und damit 
anderen Volkern Europas absolut iibergeordneten Vollkommenheit - sowie 
in enger Verbindung damit die Verabsolutierung des Nationalprinzips zum 
hOchsten aller rnenschlichen Sinn- und Wertgehalte. 

Urn solcher Zusammenhange und Wirkungen wUlen hat man nidit elten 
Jacoh Grimm als einen Ahnherren des modernen deutschen Nationalismus 
einerseits verehrungsvoll gepriesen, andererseits seharf kritisiert, kritism an
geklagt und verurteilt .... In der Tat dilrfte eine kritische Auseinandersetzung 
mit Grimms Nationalgefiihl und Volksidee unerlaBlich sein - eine notwendige 
Aufgabe nicht nur der Erforschung Grimms, sondern iiberhaupt der politischen 
Ideengeschichte Deutschlands wahrend der letzten anderthalb J ahrhunderte. 
Doch darf man irn Sinn der individuellen wie historischen Gerechtigkeit weder 
den positiven noch den negativen Aspekt einseitig iiberbetonen. Beispielswelse 
geht es nhht aI), einem platt memanistisdten Kausaldenken zufolge gewisse 
Anschauungen Grimms einfach als .Ursache' gewisser bedenklicher, bedroh
limer oder sogar zerstorerismer "Folgen'" und ,.. Wirkungen'" auszulegen, um 
sie dann Grimm als politische, vielleicht audi moralische ,SchuM' zuzurech
nen. Emmal wurden die Motive, um die es sich hierbei handelt, ja keines
wegs etwa nur durch Grimm allein, sondern durch viele andere Z wismen
glieder van der Goethezeit, insbesandere van bestimmten Vertretem und 
Richtungen der Romantik her der Nachwelt iibermittelt - was allerdings wohl 
kaum aussdilieBt, daB in diesem Zusammenhang Grimm kraft seines wissen
schaftlich autoritaliven EinHusses auf die deutsche Universitatsgermanistik eine 
besonders wichtige Rolle spielte. Vor allem bi!den jedoch sein NaionalbewuSt. 

4. Dieser Tendenz neigt aus AnlaB des jiingsten Grimm-Jubilaums stark RAINn 
GRUENTER ZU: Das Deutsche - was ist es? ..... FAZ 21. IX. 1963. Vgl. demgegen
liber die tiefe und positive Wlirdigung durch STEJ'AN SONDEltEGGER: Jacob Grimm, 
der Begriinder der Germanistik ..... Neue ZUrcher Zeitung 22. IX. 1963 . 
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sein und seine Volksidee in sien selber ein unendlien komplexes und differen. 
ziertes Gebilde. Es umschlieBt, wie aus der Gesamtheit unserer Darlegungen 
hervorgeht, hoenst vielfiiltige und verseniedenartige, oft sogar widerspriien. 
lien und gegensiitzlien anmutende Einzelmotive, die aber siimtlien mitein. 
ander unaufloslich verbunden sind und damit einander ausgleichend die 
Waage halten. 50 wird Grimms einerseits unverkennbare Neigung zur Verab. 
solutierung des National- und Volksprinzips andererseits sHindig durch den 
ihm personlien fraglos selbstverStandlienen Glauben an die unverbriidUiene 
Giiltigkeit libemationaler Sinn. und Wertordnungen eingescnrankt und rela· 
tiviert. DemgemaB steht im einzelnen neben Grimms Betonung des Unbe
wuBten gleienbereentigt seine idealistisene Deutung des Menschen als Ver
nunftwesen - insbesondere der mensenlienen Spraene und GesdUente als 
Triiger und Verkorperung ideelIer Vernunftgehalte. Neben der Neigung zur 
ErhOhung des Deutschen und Germanisenen liber andere europiiisene Volker 
steht die oft bewundemde oder gar begeistemde Aentung vor fremdem Volks. 
turn und seinen kulturelIen Leistungen. N eben der Verehrung des gesenlent. 
lien Gewordenen und Oberlieferten, das naen Moglidtkeit erhalten und be. 
wahrt werden solI, steht die Einsient, dal! man die neuartigen Entwidclungen 
der modemen Welt nient einfaen riidcgangig maenen kann, sondem .ien ihnen, 
jedenfalls bis zu einem gewissen, allerdings in Grimms eigenem 5inn dann 
doen wiederum reent besenrankten Grade offnen und aufgesdUossen ~telIen 
mull. 

Gerade die weenselseitige Verscnrankung all solener Einzelmotive zu einer 
im Grunde unaufloslichen Ganzheit unci Einheit, also gerade diese spannungs
voll viel. und tiefschichtige "coincidentia oppositorum" ist das fUr Grimms 
Nationalbewulltsein, ja, letzthin sogar da. fur seine Wissensenaft und Welt. 
ansenauung zutiefst Charakteristisene. Demgegenliber hat die Naenwelt au. 
diesem weltan~enaulichen, wissensenaftlienen, politisenen Gesamtkomplex ein. 
seitig bestimmte Einzelmotive ausgewahlt und Uberbetont, isoliert und ver
absolutiert - und zwar vollzog sim dies im Zusammenhang unseres Themas 
vomehmlim als Relativierung oder gar Ellminierung der iibernationalen, ins
b~ondere der religios-dtristlichen wie vemunfthaft.idealistisenen, aber auen 
der Iiberalen und humanitaren Elemente des Grimmsenen Nationalbewul!t. 
seins und der Grimmsenen Volksidee. Hierin beruht wohl die grobste und 
gefahrlienste Verzerrung, ja, Verfiilsenung, die dem Bild Grimms wider. 
fahren ist. DemgegenUber miissen sowohl 'Seine Verehrer wie seine Kritiker 
sorgfaltig smeiden zwismen dem, was Grimms N ationalbewuBtsein und 
Volksidee ihrer alIseitigen Totalitiit, ihrer objektiven TatsadUienkeit naen 
".wirklich gewesen'" i'St, und dem, wozu eine filr die iibernational religiosen 
und idealistischen, humanitaren und liberalen Horizonte der Weltanschauung 
und Wissensenaft, insbesondere des NationalbewuStseins und der Volksid .. 
Grimms vielfaen blind gewordene Naenwelt sie entstelIt hat. Nient das einzige, 
aber ein wientiges Ziel der vorliegenden Untersuenung beruht in dem Versuen, 
duren die Sicherung und Kliirung der sadtlienen Voraussetzungen zu solener 
Besinnung beizutragen. 


	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181

