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Aus den Ihematisch vorgegcbcnen Rahmen Brauners, der seine Ku-
riositaten innerhalb von 50 Kapiteln darbol, hatten die BrUder
Grimm rechl unsystemalisch Erzahlungen exzcrpiert und in ihrer
Sagensammlung bei fiinf von den insgcsamt 25 Texlen Brauner als
alleinige Quclle vermcrkl. 1m Artikcl werden allch die anderen Quel-
len angcfiihrt (Practorills, Hamclmann, Kirchhof). Kernpunkt aller
sprachlichcr Rearbeitungen der Bruder Grimm, war die Absicht, den
Text nichl als Fiklion erscheinen ill lassen, das heiBt, daB die HrU-
der Grimm bestrebt sind, die Tcxtc auf Faktizitat zurcchtzll-
Irimmen.

Johann Jacob Brauners "Curiositatcn" von 1737 gehorcn mit den Werken
dcs Polyhistors Johannes Practorius zu den am haufigstcn zitierten Anga-
ben in den "Deutschen Sagen" (im folgenden DS) der Briider Grimm. Bci
insgesamt 25 Sagen ,,'ird die Sammlung als Beicg angeftihrt. DaB Brauners
Kuriositatcnkabinett nicht nur einc Anh,;ufung all dcrcr Matcrien bietct,
die zu scincr Zeit vcrstreut in immcr wieder ncuen Kompilationcn einem
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interessierten Lesepublikum dargeboten werden, ist schon gezeigt wordenl

und erbraehte unter andercm als Ergebnis, daB der riihrige Autor nicht nur
Hislbrchcn von Gcspcnstern, Berggcistern, Hcxen und zu Thcmen wie
Licbeszauber und anderes feilgeboten, sondem oft Erklarungen
eingestreut hatte, in denen er sich von dem Berichteten distanziertc. Dies
gelang ihm gewiB nicht immer, bisweilen schien er o!Tenbar auch von den
geschilderten iibernatiirlichen Ereignisscn oder Begebenheiten sclbst noch
iiberzeugt zu scin. Und manchmal tliichtcte er sich dann in ei ne
ErkIarung, daB solches jedoch im Vertrauen auf Gottcs Ililfe iiberwunden
werden konne. Gerade die Berufung auf den Allmachtigen klingt wie cinc
Schutzbehauptung, war aber zweifellos n()tig, urn iiberhaupt die abcr-
gliiubischen Geschichten Zll seiner Zeit wiedergeben zu k()nncn. Bei der
Wiedcrgabe seincr Geschichten hatte sich Brauner rclativ eng an die
Vorlagen gehalten und sie auch in dcr thematisch vorgegcbcnen
Reihenfolge belassen. AuBerdcm vermcrktc er, wenn auch oftmals
ungenau, seine jeweilige Quelle. Mit diesem Verfahrcn stand er gam. in
der humanistischen Tradition, die jedoch auch durch cine kritiklose Oher-
nahme von Re~Zitaten charakterisiert war.2

Aus dem tbematisch vorgcgebenen Rahmen Brauners, der seinc Ku-
riositaten innerhalb von 50 Kapiteln darbot, hatten die Briider Grimm'
recht unsystematisch Erl.ahlungen eX7.erpiert und in ihrer Sagensammlung
bei fiinf von dcn insgesamt 25 Textcn Brauner als alleinige Quellc vcr-
merkt (OS 14,54, 120, 121,336),3 lIierhei hatte sich nun herausgcstellt,
daB es den Briidern weder darauf angekommen war, dem jewei Is iiltesten
Textzeugcn nachzuspUren, gcschweigc denn cine medizinischc oder ratio-
nale Erklarung fiir das beschricbene Phanomen zu gebcn noch die vor-
sichtige und bemiiht distanziercnde Haltung Brauners, die sich ctwa in del'
Wahl der Modi zeigte, beizubchalten. Es interessicrte sic einzig der StolT
an sich, der inhaltlich kritiklos, gcwissermaBen als Re-Zitat, tibcrnommcn,
aber in seincr Gesamtaussage und ohne den dazugchorigcn Kontext cr-
neut in die Sphiire des Supranormalcn gchoben wurdc. Sprachliche Be-
arbcitung sorgte fur gcneralisicrcndc und faktische Aussagen. Die
Neigung zur Entmythisierung der Matcricn, wie sic bei Brauner im groBen
und ganzen durchschien, war geradeZll ins Gegenteil verkehrt. Zu fragen
ist, ob diese Auswahl- und Bearbeitungskriterien auch bci dcr Obcrnahme
anderer RrHuner-Tcxte zntreffen, welche weiteren Tendenzen festzustellen
sind und welche MaBstiibe an die von den Briidern Grimm ziticrten
Quellen anzulcgen sind, die in der Ausgabe von 1816118 schon typogra-

1 lJther 1990.
2 Vgl. Honemann, v.: lIumanismus. In: E~vf(, (1990) 1302-1312. hcsondcrs 130H-1310.

3 TextvergJeich und Analyse bei lIther 1990.
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phisch durch dic Anordnung ciner Quclle pro Zcilc und zwischen Obcr-
schrift und Sagcntext dcn Eindruck einer quellenmal\igen Vielfalt, grollcn
Fleil\arbeit und ciner vertraucnerwcckenden Solidit;it vermitteln, als haUcn
dic BrUdcr Grimm cbcn jcne Quellen eingesehen und ihrer Bearbeitung
zugrundc gcleg!.

Briiuners "Curiositiiten" als QueUe der "Deutschen Sagen"

DS 2: Der Berg-Geist + DS 37 Die Wichtlcin: Beidc Sagen stellcn sich bei
nahcrcr Bctrachtung als nach dcm Faktizitatsprinzip gestaltete, gerafftc
Kontaminationen mchrcrcr wcitverbrcitcter Vorstcllungcn hcraus. DS 2
bcsteht aus vicr vcrschicdcncn Erzahlungstrangcn, von dencn drci oft im
Zusammenhang nacherzahlt werden. Nach den Untersuchungcn von G.
Heilfurth (1967, 168 f.) P Wolfcrsdorf (1968, 137-155) und B. Kindcr-
mann-Bieri (1989, 239-247) gehen dic Bcgegnung dcs mcnschcnfeindlich
gedachten Berggeistcs mit Bcrgleutcn im Annaberg sowie sein Erscheinen
als schwarzcr Monch zu Schnceberg auf Georg Agricola (1530, ausfUhrli-
chcr 1549 u.o.) zurUck, Zll dessen Weltbild die Existcnz untcrirdischcr
Geister gehbrtc. Agricola bericf sich in der Einteilung seiner Damonologic
bei dem Abschnitt Uber 'Untcrirdische' auf den byzantinischen Gelehrten
Michael Psellos (1018- 1078) Die dritte Erz;ihl ung von dcm eher gutmUti-
gen GraubUndncr I3crggcist (cinicitcnd bci Grimm) begegnet erstmals im
'Gespcnstcrbuch' dcs ZUrchcr Thcologcn Ludwig Lavater (1569; allein 19
Auflagen im 16./17. Jahrhundcrt)" - wic auch die von Jacob Grimm im
Handcxcmplar erganztc und (im Gcgcnsatz Zll dcn mcisten 7,usatl.en) in
dcn spateren Ausgabcn nicht abgcdruckte Variantc - und wird in dcn cin-
schIagigcn Kompilationen Briiuncrs (1737, 203, 2(6) und Franciscis
(1690) als crste, bci l'raetorius (1666) jcdoch n a c h dem Bericht aus
Annaberg und Schnee berg erziihlt. Wie insbcsondcrc lIcilfurth herausgc-
stellt hat, kann Agricola als die Hauptquclle aller nachfolgcnden Oberlic-
ferungcn von bt)se gedachten Berggcistcrn gelten.5 Die BrUder Grimm
dUrftcn aus Praetorius (1666/67) und mehr nnch aus Brauner gcseh(jpft
habcn. Die falschc Angabe "G. Agricola animal [rectc animantibus] sub-
terr." bezicht sich auf die langerc Abhandlung des I3ergbauspczialistcn
von 1549 (76-79, hier 77; vgl. auch Agricola 1530, 39) Erst handschrift-
lieh haben die BrUder Ludwig Lavaters Abhandlung "Dc spcctris" (1570
vcrmcrkt; auf der lateinisehen ([und crwciterteni Ausgabc basicrcn die

4 Ausfiihrliche Diskussion hei lIeilfurth 1967, 16X f.; Zll l.,avaler vgJ. allch besondcrs
Landwehr, D.: Ludwig Lavater (1527-1586). In: Schcnda 1988, 121-138.

5 Heilfurth 1967,346-348,352 (Ilcilfurth nennl jc\vcils rund 20 Hclcge).

lOS



Nar. umjet. 30, 1993, S. 103-132, H.-J. Uther, Johann Jacoh Briiuners "Curiosilillen" als ..

spateren volkssprachlichen Ausgaben), auf die sich Brauncr und auch
Practorius u.a. berufen. Nicht ausZllschlieBen ist, daB die I3rUdcr Grimm
Lavatcrs noc spcctris" sclbst cingeschen hatten, aher bei dcr NotieTung /,u-
nachst vcrgaBen, des sen Abhandlung I.U erwahnen. DafUr sprache die in
DS 2 abwcichend von Praetorius und Brauner gehrauchte l3ezeichnung
der Hohle im Annaberg als Rosenkranz, die sich auch bci Lavater findet.
DaB der I3crggeist "Meister Wimmcrling"" heil\cn soil, is! cine Zuta! dcr
BrUder und wurde vermutlich von Praetorius tibernommen, der in seinem
Kapitcl "Von l3ergmiinnrigcn" den schatzhUtcndcn Teufel als "Meister
lIammerling odcr das l3ergmannehen" bczeichnet (1660, 120). Der Name
hegegnet als Bczeichnung des Teufels schon im "Amhraser Liederbuch"
(142),7 das die BrUder Grimm in ihrer "Deutschen Mythologie" fUr die Be-
leichnung des "Meister Hammcrling" 7.iticren" rUr die absehlieBende Er-
zahlung von der l3estrafung des bosen Steigers dureh einen lIarler 13crg-
geist lieB sich kcine Vorlage ermitteln. Ocr Ilinweis "\lUndliche Erziih-
lung" dUrftc sich ausschlieBlich auf diesen Tcil von DS 2 hC1.iehen; als In-
formant der Steigcr-Geschichtc kame August von Haxthausen in Frage,
der auch DS 3 und 98 beisteucrte und von 1808-1813 in Clausthal-Zeller-
fcld an der Bergschllle studiel1e9 DaB Briiuner sieh cinlcitend zu seinem
Kapitcl Uher die "Berg-tvHinnlcin" (1737, 192 f) kritisch lU den Geist-
Mensch- Thcorien cines Paracelsus auBert, dann jcdoch bei dcr Aneinan-
dcrrcihung seincr Historien Uher Ausschcn und Auftrcten dcr Berg-Yliinn-
lcin "zwischen aufgekHirter Skepsis lind delll FUrwahrhaltcn der Ubcr-
kommenen Traditionl110 schwankl, ist, da zcittypisch, nicht weiter vcrwuo-
derlich, aher immerhin schon cin bcdclItendcr Untcrsehied 7.lI den V01'-

gangern, die derartige Erschcinungen l.umeist ohnc die nOtigc Distan/.
wiedergaben, als ob sic sclbst damn glaubten. Briillncr vcrncint die Exi-
stenz von Berggeistcrn nieht v()llig, giht abeT 1.1I bcdcnkcn, daB "vid Sa-

6 Zum Namen vgl. Art. llammeriein odcr llammerling (\leistcr) in: I IDA 3 (1930/31)
1376-137R (II. I1:ichlold-StaubliL dart (1377, mit nol. II) findet sich auch der Hinweis
auf E. Franciscis - auch von den BrUdern Grimm ziticrte - "Schau-BUhne" (1673-79), wo
Ri.ibczahl so genannl wird (zitiert im "Dcutschen Wtirterbuch" ,.1-,2,317 f. L erganzend·
In Fischarts Chersd/,ung von Bodins Dcmonomanie 15Kl (99) wird der Namc Meister
Hamcrlein als "beschonter" ZUllame des Tcufcls erkHirt ("jctl.Llnd von den Gaucklern fUr
ein srXJIt angezogen"); Praetorius (1666, 1]() crwahnt "~:leister Iltimmcrling oder das
I3ergmannchen" unter Bcrufung auf dcn Schweizer Chronistcn 1. Stumpf.

7 Ebda.; zu den damonischcn Lustigmachern im Puppenspici urn 1600 liihlt L. Schmidt
auBer tv1eistcr Hcmt1lcriin auch den Kobold, vgl. Damonische Lustigmachcr-Gestalten
im delltschcn Pllppenspiel. In: Zcitschrift fOr Volkskundc 56 (1960) 226-235.

8 In der "Deutschen Mythologie" (cd. Ell, 1'".,1cyer)VOll Jacob Grimm mehrfach zitiert, vgl.
Bd. I, 151 ("Hemmerlcin, meister Hammcrlcin bedcutete den b6sen geist"L in
Verbindung mit Hammer: 2. ~G4f.; 3, 295.

9 Erfurlh 193R, 73.
10 Hcilfurth 1967, 154 r., Zitat 154.
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gens von den Ilerg-Mannlein" existierten, "daB man fast glauben sollte. es
ware alles davon die lalltcrc lind reine Wahrheit" (1737. 192). Mit dieser
binstellung geht es ihm wie E. hancisci (1690). mit dem er in den Ah-
schnittcn iiber die Tlerg-Yliinnlein in vielem iibereinstimml. DS 2 vermittel!
diesen wichtigen Kontext niehl. SehamhaJi wird aueh versehwiegen, daB
Friedrich Ludwig Ferdinand von Oobeneeks Sagensammlung von lR15,
die die I3riidcr Grimm hiiufiger zur Oarbictung bestimmter Sagen inspl-
ricrte.ll In der Biindelung der drei Ilistbrchen vermuthch das Vorbild fUr
OS 2 abgcgebcn hat; in diesel' von den Grimms benutzten Sammlung fin-
det sich auch dic Wiedergabc des Lavatcr-Textcs naeh der deutschen
Ubersetzung (Ziirich 1679) mit der Tlezeichnung dcs I3ergwcrks als 'Ro-
senkranz'! 12

Weiterc Vorstellungen iiber die merkwiirdigen unterirdischen Geist-
wescn bringt DS 37: Die Wichtlein, erneut unter Berllfung auf Praetorius
(1666/67), Brauner und Agricola, wobei noch crgiinzend auf Valvasor
(1689) hingewiesen is!. Auch diesel' Text handel! cbcnso wic DS 2 von del'
Ambivalenz der 13erggeister: FUr einc Speiscgabe oder Kleidung zeigten
sich die Berggeister dafUr gern erkcnntlieh, im anderen Fall aber, wie cs
u.a. bei Valvasor (l6R9, 1,417) heiLlt. "erzeigen sieh diese Miinnlcin ihnen
gar ungn~idig und erzornt n. J3 Der erste i\ bsehnitt ist nach Praetori us
(1666, 142 f.; u.a. unter 13erufung auf Agricola) zusammengcfaBt, del'
zweite Abschnitt nach Briiuner (1737, 207 f.; naeh Balbfn 1679, 1.6,2),
und die abschheBendc Schilderung der Bcrgmannlein aus Idria gcschieht
in Anlehnung an Valvasor (l6R9, 1,417). Trotz der in den Vorlagen zu-
sammenhiingend diskutierten Thematik (s. DS 2) findet sich bei den 13rU-
dcrn Grimm die Bcschrcibung dcr "Vichtlein' erst als DS 37, \\'iederum als
cine Verkniipfung vcrsehiedencr Tlerichte Uber Ausschcn und Handlungen
der Bcrggeister, die auf Agricola, Lavatcr, Valvasor und den bci Valvasor
genannten Athanasius Kirehcr (= 1665,227 u.().) zuriiekgchen.14 Die Be-
sonderheit dcr kontaminierten Erziihlung bestcht darin, daB naeh den
allgemeincn Ausfiihrungcn in DS 37, gcwissermaBcn als Erwcis des Tlc-
riehteten, Gcsehehnisse aus del' Grube hci Kuttenbcrg (B(jhmen) und bei
ldria (Slovcnicn) die in Idria gcschildcrtcn Begcbcnhciten (Gcschcnke der
l3ergleute an die Wiehtlein) beriehtet Brauner nieht lokalisiert werden. Wie
fUr DS 2 gilt, dall die Qucllenangaben der BrUder Grimm im Vergleieh zu
der wcitlaufigcn Oberlicferung recht dUrftig erscheinen. Die von Briiuncr
angegebcne Quelle llalbfn (I679-RX), dcr ehronikartig dic Gesehichte

II Aschncr 1909.

12Doheneck IRIS, 120-123. hicr 123; zu Doheneck und Grimm vgl. ullch Aschner 1909
13 Vgl. allch Heilrurth 1967. num. 2HO

14ZU den Quellcn vgl. IIcilfurth 1967.402, Illllll. 2XO,466, num 388
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Bahmens umreiBt, ist nicht vermerkt, ebensowenig wie der von ihm zitierte
Zacharias Theobaldus mit seiner "Arcana naturae" von 1627.

OS 35: Ocr Graf von Hoya: Von den angegebenen Textzeugen Ha-
melmann (1599, 21 f.), Tentzel (1690, 525 f.) und Praetorius (1666, 103
f. und 1669, 489 f.) sowie Brauner (1737, 622-624)15 wurde eindeutig
Hamclmann als der alteste Text zur Vorlage genom men und nahezu un-
verandert wiedergcgcbcn, was angesichts der tiblichen und zurn Teil er-
heblichen redaktionellen Eingriffe der Bruder sclten passierte. Sowohl
Tentzel als auch Brauner (mit kleineren Ahweichungen) und Praetorius
(1669) hasieren auf Hamclmann, den sie allch gctreulich angeben, einzig
die in der "WeItbeschreibung" des Praetorius (1666) dargebotene Kurz-
fassung gibt die Erziihlung von den hilfreichen Geistern nach Zeiller wie-
der, der sich aber auch auf Hamelmann beruft. lnsgesamt haben die Bru-
der Grimm mit dieser weitverbreiteten genealogischen Sagel6 - deren rea-
ler Hintergrund das Ausstcrben der cincn erbbereehtigten Linie der Gra-
fen von Hoya und daraus erwachsene Streitigkeiten bildeten - einen fruh-
en Textzeugen prasentiert.17 Andererseits ist DS 35 ein wei teres Beispiel
fUr die manchmal uneinsichtige Praxis der Bruder, zusammengeharige
Oberlieferungcn an vcrschiedenen Stell en aufzugreifen. Interessant ist
hierbei, daB die Sagc haufig mit der Ringsage uber die Frau von Alvensle-
ben uberliefert wordcn ist, die jedoch erst als DS 68 berichtet wird. 1m
IIandexemplarls hatte Jacob Grimm fur das offenkundig geplante
Sachrcgistcr zu den OS 35 noliert: "Schicksalsgabcn der Gcister!1 (!1Ringlt,
!1Schwert"), !1Farnilicn im Verkchr mit Gcistcrn!1 ("lIoia") und ItZwergsagcnlt
("Zwergc wollen nicht gesehen seyn").

OS 60: Die Elbjungfer und das Saalwciblein: Weiteres Beispiel ciner
aus verschiedenen Elemcnten montierten Sage. Fur den crsten Abschnitt
lieB sich kcine Quelle ausfindig machen, so daB sieh der llinweis "Miind-
lich aus Magdeburg" wohl darauf beziehen durfte. Die einkaufcndcn Elb-
jungrern aus ~1agdehurg erwahnt allcrdings auch schon der von den Brti-
dern Grimm dort nicht 7.iticrte Praetorius in seincm "Gltiekstopf" (1669,
515). DaB ein roter Strahl aus dcm Wasser herausschicBen soli, hat den

15 Der im Ilandexemplar nolierte Himveis auf das von G,II.G. Spiel herausgegehene "Va-
terhindischc Archiy" (3 (18201 157-159) lei It die Sage erneut nach Hamelmann mit
und nennl weitcre Varianten 7.U dicscr "Geschichte des Aberglaubens im lR .Iahrhun-
dert".

16 Auch aufgenommen in Zedlers "Grosses Universal-Lexikon" Band 13 (1735) l02X
(nach Hamclmann),

17 Vg\. Hellennann, F Die Entstehung der L.andcshoheit der (,rafen von Hoya. Bremen
1912, besonders 41-44,

18 Vorhanden in der Staatshibliolhek Preuf3ischer KulturhesilL, Berlin: Grimm R4 und
86, Verfasser dankl fOr freundlich gew~ihrle Einsichtnahme.
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BrUdern Grimm offensichtlieh sehr gefallen. Dieses Motiv des gruseligen
Sees (feichs, Wassers) haben sie an mehreren Stell en mitgeteilt (DS 49, 58,
59,60,304,306,318) Der zweitc Abschnitt folgt Praetorius (1(>66,71 f),
ist aher gekUrzt. Die erzahlcrischc Distanz bei Praetorius, der sich den von
ihm mitgcteilten Bericht der Saalfcldcrin, ''\vie daB sie VOl'40 lahren I..·]
von einer alten Wehemuetter gchoret, daB ihrer auch alten Wehfrauen
Mutter widerfahren soli seyn", findet sieh bei den Brlidern Grimm nicht
mehr, sondcrn der Bericht ist ganz auf das Faktische zureehtgetrimmt.
Hatte Praetorius noch Zweifel daran geau[\ert, daB die Nixen doch eigent-
lieh im Wasser ausreichcnde Versorgung vorfinden mtiBtcn und daB sie
auch !lieht dieselbe Klcidung wie Menschen tragen mUBten, so verkehren
die BrUder Grimm die von Practorius vorgebrachten sclbstkritischen Zwei-
fel an der GlaubwUrdigkeit der oft als 'Zeugin' bemtihten Saalfclderin in
ihr Gegenteil: "Sonst haben sie Idie Nixcn] Kleider, Sprache, Geld wie wir
andern auch." Aber noch Praetorius bestrcitct die Existenz von \Vassergei-
stern nicht. Der dritte Abschnitt folgt Brauner (1737, 33 f.), ist jedoch ge-
ktirzt und bearbeitet, wobci die Passagen tiber die Distanzicrung des Be-
richtetcn herausgefallen sind. Brauner stellte zwar nicht unbedingt die Exi-
stenz von Wassergcistern ganzlich in Abrede, auBerte abel' doch erhebliche
Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Berichte, hielt sic ftir ein "aberglaubig
Historigen" (1737,33) und stellte eine cntsprechend Vorsichtig formulierte
Einschiitzung seinem ganzen Abschnitt liber Nixcn und Wassergeister (s.
DS 61) voran.

OS 61: Wasserrecht: Aus verschiedenen Quellcn montiert ist allch
DS 61, die Vorstellungcn tiher von \Vassergcistern ins \Vasser hinabgezo-
gene I\r'fenschenzusammenfaBt. Die Tcxte tiber \Vassergcister begegncn
VOl' allem innerhalb DS 49 bis OS 69. Der crstc Abschnitt geht auf l3rau-
ncr (1737,31 f.) wrtick. Die entscheidende Andcrung besteht darin, daB
die Bruder Grimm aus dcm Braunerschcn mannlichcn Nix cine \Vasscrni-
xe machen und seine rationale ErkIarung fUr denkbare lirsachen pli)l/.li-
chen Ertrinkens oder unerwarteter Kriimpfe Eintauchcn crhitzter K(jrper
in kaltes Wasser unterschlagen, wodurch dcr von Brauner angcstrcbte
Effckt, tiber die Ursachcn pllitzlichen Todcs oder plotzlicher BewuBtlosig-
keit nachzudenken statt altem Fabelwerk zu lauschen, ins Gcgenteil ver-
kehrt wird. Brauner hatte einleitend in seinem drittcn Abschnitt "Von Ni-
xcn und Wasser-Gcistern" ausdrOcklich betont: "Es wird tlIller den gemci-
nen Leuten viel Sagens und "r;ilulcin von Wasser-Nixcn erzchlet, wclche
solche einfiiltige Lcute auch gantz gewi(\ glauben und andern wieder er-
zehlen; es ist aber mcistcns nur erdichtet \Veseo, und kcin Glauhc zuzu-
stcllen, wiewohl auch nidll zu Hiugncn, daB sich bose Geister an, unter und
auf dem Wasser sehen lassen [... 1". Und gcrade scin Exemplum tiber das
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Baden junger Leute sollte dazu dienen, "das Cute von dem Falschen unter-
scheiden lzu] konncn".

Der zweite Abschnitt del' Grimmschen Sagc, eingcleitet durch die
GlaubwUrdigkeit v(lrtauschendc Einschatzung "!'vlan erziihlt", giht cine Be-
obachlung wieder, daB "die Nixen vorher auf dem Wasser zu tanzen pl1e-
gen, wenn ciner ertrinken wirdll

, und stammt wahrscheinlich nicht aus der
von den 13riidcrn Grimm 1V0hl eher zufallig angefiihrtcn Dissertation von
Johannes Sch(jnfcld,19 ciner von mehrcren Dutzend allcin zwischen 1660
und 1775 angefcrtigtcn Dissertationen Uber das Wirken del' Geister lind
Gespenster,20 sondern aus dcm cntsprcchendcn Abschnitt tiber \Vasscrgei-
ster bei Dobeneck (I815, Bd. 1,96 und Bd. 2, 71), der sieh allf l'raetorius
(1666, 119 1'., 2. Paginicrung) berier. Gerade weil die BrUder Grimm
dessen beide Bande "Des deutschen Mittelalters \' olksglauben und lIel'O-
ensagen" wic auch die zu\'or crschicnenen Sagensammlungen von Otmar
(1800), Btisching (1812) und Cottschalck (181-1) systematisch ausgewertet
hatten,21 liegt die V crmutung nahe, daB die Anrcgung zu dieser Passage
auch von Dobeneck kam.

Ocr dritte Abschnitt mit dem Vierzciler und dem Warnvers del' "1-
tern an Kinder, die baden wollen und am (Tfcr stchcn, dcr I\'ix wUrde sic
hineinziehen, stammt wahrscheinlich aus mi..indlicher C'bcrlicfcrung und ist
als Kinderreim auch hcute noch bekannt, \Vie Donald Ward am Beispiel
seiner Tochler I.ll berichten wullte."

DS 65: VOl' den ]\ixen hilft Dosten und Doran!. Die BrUder Orimm
berufen sich auf Praetorius (1660, 116-118 lind 13-+-117 12. Paginie-
rung)) sowie auf Brauner (1737, 34-36), doch haben sic hier zum erstcn
Male nicht auf Briiuner der nur die Begchenheit del' Kindbetterin mit dem
Nix hcrichtct und von der wundersamen \\",irkung dcr Krhuter Dosicn lind
Dorant zurUckgegriffcn, sondern ein/.ig Practorius bcarbeitct (l :msctzung
der indirektcn in dirckte Rede, Eindcutschung der Frcmd\'~·(;Jl1cr,Straffung
del' Vorlage zugunsten C1 ner diehteren Schi Iderung). DcI' erste Abschnitt
basiert auf Practorius' AusfUhrungen "Von Bcrgm~innrigenn (I()()(), 116-
-118), der lweite und dritte Abschnitt auf dem Aus/ug aus dem 1-+.

19 Schilnfcldl, J.: De spcctris. t-.larhllrg 16K':; (dcr Tile! wird in \larhurg venniBt lind isl in
dcutschcn Bibllotheken nichl nachwcishar).

20 Vg1. \Iarti. If.. Philosophischc DisscrlalinllCll delllschcr l:nivcrsitaten 1()(lO-17S0
t-.hinchen':"'le\\· 'y'ork':LondnniParis 19R2; vg1. allch die von C Daxclmiillcr erstel1tc
"Bihliographic harncker Dissertationcn IU Aherglauhe und Brauch" in: .Iahrhuch fOr
Volkskunde. Nelle I'"olge ~ IT. (19RO ff.)

21Asdlllcr l<'x)<); C'erndl. II.: Zur FrUhgeschichte der Sagcnforschllng. In: Dona Ethnnlo-
gica ~vtonaccnsia. f'estschrift fUr L. Krctzcnhachcr. ~Hinchcn 19X3, 251-266.

22The German Legends of the Brother:" C,rimm 1-2. cd. D. \Varo. Philadelphia 19X1, hier
Bd. 1,337.
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Kapitel "Von Oceanischen tdannern" (1666, 134-137 12. Paginierung]).
Charakteristisch ist wieder dcr Eingang: "Eine hallisehe Wehmutter
crzahltc, daB folgendcs ihrer Lehrmcisterin begegnet It und Ithine andere
Wehmuttcr, bUI1ig aus Eschtitz bei Querfurt, erz,ihlte Nachstehendes". So
wird der Eindruck erwcckt, als hatte solches bereits in dcr Vorlage
gestanden, wo doeh Praetori us den auch aus moderncn Sagen bekannten
Kunstgrifl dcr !lcrufung auf Dritte (,Friend of a friend tale') anwendet und
die Gesehichle der hallischen Wehmutter einem namcntlich nieht
genanntcn "vornehmen Mann" aus Rostock I.uschiebt. Jener sci bereit, auf
Verlangen allch die Namcn der Personcn und auch der genauen Zeit I.U

liefem, wenn dies gewiinscht wlirde (1666, 116). AbcI' der Leser h'ilt dies
natiirlich fiir unn6tig, schliclllich billigt Praetorius seiner Quelle hi\chste
Authentil.itat 7.U.

DS SI: Dcr Alp: Zum Stichwort "Oberlisten der Geister" notieltc Ja-
cob Grimm im IIandexemplar dic untcr dcr Cberschrift ItDer Alplt zu-
sammengefa[lten Vorstellungen tiber den Alp und den (die) Trud, von
ihnen ausgchendc menschenfeindliche IIandlungcn und apotropaischc
MaBnahmen. Die Sage reiht Begebenhcit an Begebenheit, beTiehtct fak-
tisch und schildert AbwehrmaBnahmen. Als Qucllen notieren die BrUder
Grimm iwBer l'raetorius (1666, 1-40; 1667, Bd. 2, 160-1(2) noeh Briiuncr
(1737, 126-137). Die betriichtliche Zahl del' Sci ten gibt beTeits einen llin-
weis darauf, daB cs sich bei DS SI nur urn cinc iiuBerst komprimiertc
Fassung dcr seit dcr frUhen Ncul.eit gchauft auftretenden Bcriehle Uber
Druekgeister handeln kann."

Die Textnachprtifung ergibt, daB die BrUder nrimm re!ati" willkiir-
lieh aus del' Fiillc del' von Praetorius berichteten Beispiclc ausgcwiihlt ha-
ben (1666, 2S-30 und 1667, !let 2, 1(,2 f., 1(0). In das limfeld geh()rendc
und von Praetorills bcrichtctc Gcschichten tiber 1.311hcrische ~Higde und
wahrend des Schlafs aus dem \lund auskriechende Ticre finden sieh an
entlcgener Stelle als DS 248: Das lvliiuselcin (l6(,6, -13 f.; 1667, 1(1) und
249: Del' ausgehende Rauch (1(>66, 161) 1m ]'nterschied zur Vorlage er-
wcekcn die BrUder Grimm durch die Faktizitiit des Berichteten den An-
schein, als slIchtcn solche Plagegcister den ~·Icnschen heim. ncr von dcn
BrUdcrn vorangestellte Hinweis auf "!\.·Hindliche Er7.~ihlungcn" kanll sich
nur danmf bCliehcn, daB Practorius ()fter von cigcnen Erlehnissen spricht
oder Verwandte als glaubwiirdigc Zeugen anftihrt. Schon l'ractori us Hillt
immcr wieder eine vorsichtige Distanz zum Berichtetcn durchschcinen lind
vcrsucht eine medizinischc Erklarung fiir solche im Schlaf vorkommcn-

23 Ranke. F: J)cr Iluckup I J 9191. Ill: Rankc. I:. Klcincrc Schriftcn. Bcm:·~·flinchcn 1971.
255-2Rl~ l"ixfcJd, G J)cr All'. Analyse eincs Sagentyps. Staatsexamcnsarheil I:reihurg
(Brcisgau) 197X; vgl. remer Pellckert, W.-E.. Alh. In: lidS, lund 2. Ijefcfung, IX6-
-250.
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den Druckphiinomene zu geben (1666, 26), ja differenziert sogar das "er-
zehlete": "wie von dem gedachten Alpen ein Theil hingereicht zur mcdi-
cin: ein Theil zur Magie: und noch ein ander Theil zum Aberglauben".
Von allen kompilatorischen Berichtcn interessieren die BrUder Grimm je-
doch nul' die dann folgenden AusfUhrungen tiber 'Aberglauben'. Schon
Praetorius hatte prophezeit: "Dieser letzter IAberglaubeJ, weil er einmahl
in den Schwang gckommen, hell bey dcm gcmeinen Manne dic Ober-
hand" (1666, 27).

Noch eingehender auf medizinische ErkHirungen bedacht ist dage-
gen Brauner, der sein Kapitel X "Vom Alp-DrUcken" mit den Worten be-
ginnt: "Das Alp-Drlicken ist cine gantz gemeine und bekannte Sache, \\l0-

von Gelehrte und Ungelehrte zu sagen wissen, ja es wird offtmahl mehr
davon gcredct, als geglaubet werden kan: Es ist an und fUr sich selbst
etwas, so die Leute des Nachts im Schlaff bcfallet, und dergcstalt drucket,
daB sic sich wedel' bcwegen noch ruffen kiinncn; aber all dieses ist cine
gantz nattirliche Sac he. Die Physici nennen diese Kranckheit Incubus,
Ephialtcs I...]". Doch dann vcrsinkt auch Brauner in seinen Beispielen,
reiht Geschichte an Geschichte und laBt es mitunter an der n(jtigen Distanz
zum Berichteten fehlen, heruft sich statt dessen auf die von ihm zitierten
Chronisten oder vorherigen "Curiositatcn"-Sammler, so daB sich seine
Kompilation trotz des programmatischen Titels nicht von verglcichbaren
Werken der Zcitgenossen unterscheidet. Brauner ist jcdoch von den Brli-
dern Grimm bei DS 81 nicht als Textvorlage herangel.Ogcn worden, er
bringt nur wcnige Beispiele unter Berufung auf Praetorius (1737, 130 sq.),
die auch in OS 81 (jedoch in Anlehnung an l'raetorius' rormulierungen)
auftauchcn.

DS 82: Dcr Weehsclbalg + DS 83: Die Wcchsclbalgc im Wasser: DS
82 und 83 handcln von \VechsclbiHgen oder sogenanntcn Kiclkrdpfen, die
scit alters die Phantasic des homo narrans beschaftigt haben und insbeson-
dere seit del' zwciten IIalftc des 16. lahrhundcrts zu dcn bevorzugten The-
men der magischcn und damonologischen Litcratur geh()rcn.24 Eigneten
sich doch geradc Kinder, dic durch Aussehen und Gestalt von der Norm
abwichcn, zur Demonstration des Biiscn, indcm behau"tct wurde, solche
Kinder seien die Produkte von IIexcn und Teufel und zur Strafe (als
Hcimsuchung) auf die Welt gekommen. Aul\erdcm sollen dic Erzcuger
Kinder, liso die IIexen mit dem Teufel sollen gCl.cugct!1, Hhernachan andc-
rer von ihnen gestohlener junger Kinder Stelle den ungllickseligcn Litem
cingeschobcn hahcnn, \vie es lU Reginn dcs Wngercn AI1ikcls n\Vechsclbm-

24 ~Hillcr.D.: Incubus und Succuhus. In: Et\17.I (1991) 113-117.
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ge" in Zedlers "Universal-Lexicon"25 heiB!. Vor aHem auf Luthers "Tisch-
redcn" (1910, Nr. 4513) gehcn entsprechendc AusfUhrungen in del' Lite-
ratur des spaten 16. his 18. .Iahrhunderts zurUck. FUr DS 82 geben die
BrUder Grimm Brauner (1737, 6 f.) und Praetorius (1666, 422 f.) an. Ein
Vergleich der Tcxte zeigt, daB Brauner sieh bei der Wiedergabe seiner
Version ebenso wie Praetorius auf Paulus Frisius (1583, Punkt 5) beruft
(den die Brtider Grimm wie auch andere indirekt benutzte Vertreter der
damonologischen Literatur genissentlich verschweigen),26 wobei Brauner
noch erganzend W. Hildebrand (1631 = WeckerlHildebrand 1704, 108 f.)
nennt, desscn Version jedoch glciehfalls auf Frisius zuriickgeht. Frisius'
Traktat tiber "Des Teuffels Nebelkappen" fand nicht nur Aufnahme ins
vielgelescne "Theatrum de veneficis" von 1586, sondern diente auch vielen
anderen Kompilatoren des 17. und 18. lahrhunderts als AutorWit fUr das
Wirken damonischer Maehtc.

Wiewohl Brauner und Practorius den Frisius-Text sinngemaB, aber
jeweils mit kleineren sprachlichen Abweichungen, darbieten, haben sich
die Briider Grimm nicht an Praetorius gchalten, sondern zehren aus-
schlieBlich von Brauners Version, des sen manchmal umstandliche Dar-
stellung sic im I-Iandlungsverlauf prazisieren und im abschlieBenden Satz
geringfUgig mit einer frcicn Zutat bereichern: Als die Mutter heimkam,
"hat sic ihr Kindlein frisch und gesund und lachend in einer neuen Wiege
gefunden". In zwei FuBnoten erlautern sie auBerdcm die Herkunft des
Weehselbalgs sowie des sen Lebcnsalter, verzichten aber auf die Angabe ci-
nes Zitatbelegs (= Brauner 1737, 10). Wahrend Brauner als aueh
Praetorius das 'Exemplum' nutzen, urn die Allmaeht Gottes zu preisen
(Brauner 1737, 7 f.: "Also hat Gott der Herr ohne Zweiffel das Kindlein
erhalten, die Zeit iiber als sic dem Teufel das Wechsel-Kind gesauget hat"),
pallt cine derartigc Auslegung natiirlich nicht in das Weltbild del' BrUder
Grimm, die im Unterschied zu ihren Quellen gerade bcmtiht waren,
denkwtirdige Begcbenheiten als faktisch hinzustcHen und keine Zweifel
am Wahrheitsgehalt des Berichteten auJ'kommcn lassen wollten. Daher
verfahren die Brti-der denn auch konsequent so bei DS 83. Brauner
(1737,9 f) wird dort neben W. Hildebrand (WeckerlHildebrand 1704,108
f), einer recht unprazisen Angabe "Fischart: 1m wilden Teufels Heer" (=
Bodin/Fischart 1581,132) und Luthers "Tischreden" (1566, Bl. 300 b, 301
a= 1910, Nr. 4513, vgl auch Nr. 2528 b, 5207) genannt. Aber die einzige
Vorlage fiir DS 83 bildct del' zuerst von den Brtidern Grimm aufgeftihrte
Hans Wilhelm Kirchhof mit seincm "Wendunmuth" von 1563
(KirchhofiOsterlcy, Buch 5, Nr. 258), des sen Kompilation von Schwankcn,

25 Universal-Lexicon dcr Wissenschaften und KUnste 53. Halle/Leipzig 1747, 1078-
-1084, hier 1078 f.

26 Siehe Uther 1990.
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Fabeln und Exempeln gewissermaBen den AbschluB der umfangrcichen
Schwankbuchliteratur des 16. lahrhunderts darstellt. Unbedcutend ist die
Anderung des Ausrufs der tiberraschten Teufel, die bei Kirchhof "Ho, ho,
ho" rufen, bei den BrUdern Grimm jedoch "Hoi IIol IIal", wie schon bei
Luther, Bodin/Fischart und auch bei Dobeneck (1815, Bd. I, 170 f.), der
VOl' den Brtidern Grimm die Sage in Anlehnllng an Luther erneut
verbffentlicht hatte27 Wie bei DS 82 wird bei DS 83 die Moralisation der
Vorlage weggelassen, die den Teufcl als Schadenstifter anprangert. DS 83
ist zugleich eine der wenigen Sagen, die mundarUichc Einsprengsel (wie
Z.13. DS 76: Hinzelmann oder DS 245: Die Kinder zu Hamcln) haben.

DS 84: Del' Alraun. DS 84 gehort zu den Sagen mit einem relativ
umfangreichen Quellennaehweis (z.B. DS 245: Die Kinder w llameln).
Zunaehst fallt auf, daB die acht Textzeugen nicht, wie sonst mcistens, chro-
nologisch angeordnet sind. Auf den vagen llinwcis, daLl sich etwas in des
"Simplicissimi Galgenmannlein, illl dritten Teil" finde, folgt eine weitere,
nicht naher spezifizierte Angabe auf "Israel Fronschmidt: Vom Galgen-
mannlcin". Offenbar war den Brtidern Grimm nicht bewuBt, daB sich hinter
beiden Texten dcr Barockdichter lohann lakob von Grimmelshauscn
(1673, 1684-1713) verbarg, der sieh mchrfach in seinen Werken tiber ma-
gische Pflanzen geaullert hat. 28 Heide Texte brachte Grimmclshauscn unter
den Anagrammcn Hermann SchleilTheim von Sulsfort bzw. Israel From-
schmidt von lIugenfclB heraus. Der produktive Dichter, der in seinen Wer-
ken cine unglaubliehe Ftille von Sprichwiirtern, Redensarten und v'olks-
Wmlichen Erzahlstoffen verarbeitete, diente den BrUdern Grimm noeh i\I'-
ter als Vorlage, so fUr DS 59: Mllmmelsee, OS 85: Spiritus familiaris, DS
86: Vogel nest, DS 127: Glockengu[1 zu Attendorn, OS 160: Soester
Schatz. Den "Simplicissimus" hatte Wilhelm 1805 crstandcn, nachdcm ihn
lacob ihm wiirmstens cmpfohlcn hatte.29 Anzunehmen ist, daB Jacob
Grimm aile Grimmelshausen-Texte einbrachte. Ein Indil. ftir Jacobs Au-
torschaft liegt darin, daB cr sich schon zuvor mit Grimmclshauscn beschiif-
tigt und die bertihmtc Attendorner Glockensage in dcr "Zcitung fiir Ein-
siedler" aus Grimmelshausen 1672 (Kap. 114},o vcr()ffentlicht hatte mit
deutlichen Ankliingen an die Vorlage. Doch ist die Fassung hemach fiir
die OS (127) nochmals sprachlich Uberarbeitet worden. AuBerdem wieder-
holte lacob Grimm in seiner "Deutschen Mythologie" DS 84 abgesehen
von der Einleitungspassagc unter Hinwcis auf ahnlichc Pllanzcn dcr Grie-

27 Die Eriautcfung des nicdcrdeutschen "gedigen" als "gedcihen" geht wohl auf Dohe-
neck zuruck.

28 Battafarano, I. M.: Mandragora-Alraun-Galgen-Mannlin. Grimmelshauscns Ausclnan-
dersetzung mil dem Aherglauhen. In: lahrbuch fur Volkskunde N.F. 7 (1984) 179-194.

29 Erfurth 1938, 20.
30Zcitung fUr Einsiedlcr 19 (1808) 157 f.
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chen (Mandragora) und luden (duda'lm) fast wortlich3! ohne die flir die
etymologischen Ausflihrungen maBgeblichc Quelle, die Dissertation Gott-
fried Christ. Roths "De imagunculis Clermanorum magieis" (Ilelmstedt
1737), zu nennen.

Was sich in den "Deutschen Sagen" der BrUder Grimm wie cine Ge-
brauchsanweisung fUr das AusrciBen def \Vunderpflanze liest, die wie ein
spiritus familiaris I.U GlUck und Wohlstand zu verhelfen vermag (s. alleh
OS 85: Spiritus familiaris), hat in der "Deutschen Mythologie" VOl' aHem
(und noch belonter als in den nOeutschcn Sagen") die Funktion, eine ger-
manische Mythologie zu 're-konstruieren': "Aile diese bestimmungen klin-
gen alt und konnen hoch hinaufreichen. "32 lim diese Ilypothese zu unter-
mauern, wird die Pflame mit ihren Eigensehaften pcrsonifiziert, trotz alte-
rer griechischer und jUdi scher Textzeugen (die J. Grimm aus den ihm be-
kannten Texten und aus dcr Dissertation Roths kennen muBte) germani-
siert und dcr Name Alraunc unter Diskussion ciniger althochdeutscher
und mittellateinischer Belege etymologisch auf Aurinia (wie Roth), die als
weise Frau den Germanen genutzt habe, l.urUckgefUhl1. Oiese bis zurn Hu-
manismus zurUckreichende Tradition, in allen Dingen einen germanischen
Ursprung zu sehen, ist nach C. DaxelmUller im akademischen Schrifttum
des 17.118. .Tahrhunderts selten so ausgepragt wie bei Gottfried Christian
Roth.33 Doch wedel' Grimmclshausens kleine Schriftcn als die beiden cr-
sten zitierten Textzeugen von DS 84 noch der schon erwahnte Roth dienen
als Vorlage fUr die Sage, sondern haben wie auch die andercn zitierten
Tcxtzeugen Rollenhagen (IW1), Praetorius (1()67, I()()l) und Harsdorffer
(1656) nur indirekt oder marginal zur Fassung dieser auBerst kunstvoll
kontaminierten Sage beigetragcn. Die zentrale Vorlage fiir OS 84 bildet
eindeutig 13r~iuner. Seine Ausftihrungen Uber "Allraunen oder Galgen-
Mannlcin" (225-237, hier 226-231 [Kap. 17]) komprimiertcn die BrUder
Grimm. AuBerdem nchmcn sie einige Cmstellungcn vor, so daB das 13e-
richtctc wcniger ais eine Kompilation vcrschiedcnartigcr Quellen erscheint,
sondcrn als cine klar gegliedcrte Schilderung, die Aussagen Ubcr die Iler-
kunft des Alraun oder Galgenmannleins, dessen Charakteristika, Auffin-
dcn, Gcbrauch und Erhaltung enthalt. Lediglich eine Erg~inl.ung zum
Ursprung des Alraun stammt aus den "Saturnalia" des Praetorius (1663,
155 [Propositio VII]: "(nach andern: \Venn er IdeI' Erbdieb] zwar ein un-
sehuldiger Mensch, in der TOI1ur abel' sich fiir einen Dicb bekennet)".

Aumillig ist noch die Verwcndung eines lateinischen Zitats ("alit
sperma in tcrram effundit"), das ganz gegen die sonst von dcn BrUdern

31 Grimm DM, 1006.
32 Ebda.
33 DaxclmUllcr, c.: Disputaliollcs curiosae. \\lUrzhurg 1979, 229-235, Zitat 235.
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Grimm geUbte Praxis der Eindeutschung und del' Vermeidung 'fremdHin-
disch' klingender Warter im Text aufscheint und in den Vorlagen (auch in
del' lateiniseh abgefaBten Dissertation Roths nicht) keine Parallele hat. In
Brauners Worten (und auch in den alteren Vorlagen) heiBt es ohne
Schnarkel Uber die unter dem Galgen wachsende Wurzel: sie sei "aus dem
Saamen oder Urin, der von den erhenckten Dieben herunter trieffe" (Brau-
ner 1737, 226). Der Grund flir das lateinische Zila! an dieser Stelle wird
nun deutlicher: Aus dem heruntcrtriefenden "Urin" wird purifizierend
"Wasserlassen" und eine neutral klingende Obersctzung ins Lateinische
umschreibt die dem Samen Gehenkter zugeschriebene gleiche Eigen-
schaft. Als eins von mehreren Beispielen fUr die Purifizierung del' Vorla-
gen sei Z.B. auf DS 535 hingewiesen, die von Andreas von Sangerwitz,
dem Komtur auf Christburg, handel!. Etwas kraftige AusdrUcke der Vorla-
ge, 1. SchUtzens "Beschreibung des PreuBenlandes" von 1599 (102 0, wer-
den abgemildert, etwa: "Man sahe nichts denn Unzueht, Schande und lIu-
rerey" zu "Unzucht und Schande treiben". Mag die Neigung zur Entsexua-
lisierung und -erotisierung als auch zur Abschwachung derber Pas sagen in
den "Kinder- und Hausmarchen" der BrUder Grimm (seit der 2. Aufl von
1819) noeh mit dem Streben nach "Reinheit" und adaquater kindlicher
Ausdrucksweise, wie im VOl'WOl'tausdrUcklieh betont wird, eine gewisse
Berechtigung haben, so laBt sich ein solcher Bearbeitungsgrundsatz fUr die
"Deutschen Sagen" nur aus einer prUden Geisteshaltung dcr BrUder erkla-
ren, die gar nicht einmal fUr andere Sagen- und Marchenbearbeitungen
der Zeitgenossen zutraP4

Brauner hatte als Autoritaten u.a. auch das Traktat vom "Galgen-
Mannlein" eines Autors anfUhrt, der sich 'Israel Fronsehmidt' nennt, den
die BrUder Grimm denn auch in dieser falschen Sehreibweise und offen-
bar ungeprUft unter ihren Textzcugen anfUhren. Doeh Brauner bezicht
sich auBerdem auf Pierandrea Mattioli, Thomas Bartholinus und Paraeel-
sus, dann folgen Martin Delrio, r:Iavius 10sephus, Erasmus Francisci und
schlieBlich Fromschmidt (= Grimmelshausen 1673) sowie PraetOl'ius.35

Danach fahrt er mit d"r Erzahlung vom Spiritus familiaris (aus Grimmels-
hausen) fort. Charakteristisch ist nicht nur der Erscheinungszeitraum der
zitierten Werke, die aile zwischen 1603 und 1737 crschienen, sondern
auch, daB die von Praetorius, Brauner und anderen zitierten iilteren und
immer wieder herangezogenen Qucllen bzw. Autoritaten \Vie der Natur-
wissenschaftler Pierandrea Mattioli oder dcr jUdische Historiker Havius 10-
sephus trotz ciner sonst haufig geUbten Praxis des Re-Zitierens versehwic-
gen werden.

34Ygl. auch Rohrich. L.: Erotik. Scxualitat. In: EM 4 (1984) 234-278. hier 247-251.
35 Battafarano (wie not. 28).
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OS 115: Andreasnacht: Mit der Sage von der Andreasnacht, wonach
cin Madchen ihren zukunftigen Liehsten einladen und sehen kann, be-
ginnen die Briidcr Grimm innerhalb ihrer "Deutschen Sagen" eine Gruppe
von Texten, die Vorstellungen Ubcr Liebeszauber widerspiegeln. Die seit
dem 16. lahrhundert verbreiteten Texte Z.T. auf alteren Anschauungen
basierend gewinnen ihre Aktualitiit aus der Tatsache, daB sie fUr die Ge-
fahrlichkeit von Hexen und Teufeln im christlieh bestimmten Schrifttum
del' 2. Hiilfte des 16. lahrhunderts herhalten miissen36 Die Andreasnacht
als Wendenacht des Kirchenjahrcs ist besonders gUnstig fUr eine solche
Prophezeiung37 Die AuJ'kliirer cntlarven dic dubio sen Mittelchen (wie
etwa in OS 115-120 geschildcrt) als 'Aberglauben'. sind sich aber nicht zu
sehade, die bei anderen Zeitgenossen zu findenden Texte zu kompilieren
und erneut abzudrueken. SchlieBlich soli en die "curiosen Materien" nieht
nur der "Erbauung, Warnung und Verbesserung" dienen, sondern glei-
chermaBen "ZUT angenehmen und ntitzlichen Zeitverktirtzung". wie nicht
nur das Vorwort Brauners betont.

Dies fUhrt dann bei Brauner zu solchen Abschnitten wie "Von Losel-
Nachten" (Kap. 7) oder "Von gezaubertcr Liebe" (Kap. 8). DS 115 nennt
mUndliche Uberlieferung, Francisci (ohne Seitenangabe: zu finden 1690,
810-812), Brauner (1737, 91-93) und Goldsehmidt (1698, 173 f.) als
Vorlagen. Der crste Abschniu stellt sich als eine auBerst geraffte Zu-
sammenfassung magi scher Praktiken dar, die Francisci in seinem Kapitel
"Die bestraffte Vor-Schau deB Brautigams" auf den Seiten 808-822 abhan-
delt. Del' zweite Abschnitt folgt Brauner in einzelnen Formulierungen, ist
aber gekUrzt und kraftig bearbeitet. Brauner hatte die Geschichte von dem
osterreichischen Miidchcn, das scincn Licbsten schen wollte, von Francisci
Ubernommen, jedoch in Einzclhciten schon vcrandert und zum Teil unter
Weglassung der personlichen Kommentare des zu seiner Zeit hochange-
schenen Polyhistors.38 Immel' wieder hatte Francisci eingestreut, daB solche
magisehen Praktikcn zu Ungltick fUr den Betrcffenden fUhren mUBten.
z.B. nach del' Schilderung, daB die Ostcrreicherin ihren Schuster nun nach
kurzer Zeit ehelicht: "Die Frucht der Slinden geht nicht allemal auf zu
einerley Zeit: Einer erndtet den ausgesaeten bosen Saamen langsamer ein
als der andre: Denn die Gottliche Rache verbirgt sich biBweilen und
schlummert eine Zeitlang; wacht aber hernach einmal plOtzlich auf und
bricht desto schrecklicher Uber den UnbuBfcrtigen aus." (811). Die Anga-
be "MUndlich", die die letzte gcschilderte Begcbenheit von eincm lagcr.
der seinen zaubrischen Hirschfanger zurUckgelassen hat, mit dem er dann

36Vgl. Art. Liebeszauber in HDA 5 (l932J33) 1279-1297 (8. Kummer).
37Ygl. Art. Andreasnacht in HdS, 3. Lieferung (1963) 521-523 (mit Lit.und Yarianten).
38Ygl. Art. Francisci in EM 5 (1987) 44-48 (W. BrUckner).
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die Wochnerin tatct, einleitet, faBt auf knappstem Raum die bei Francisci
(1690, 812-814) folgende Historic zusammen und dUrne sich auf Francis-
cis Bemerkung (ahnlich auch bei Brauner) bcziehen, der schreibt: "Man
erzehlet dergleichen Begebenheiten wiewohl mit Verandrung der Perso-
nen, Oerter und Umstande noch mehr" (812, siche auch 814). Del' als
Quellc angefiihrte Goldschmidt'9 berichtet solchen Liebeszauber in cincr
Kurzfassung von ciner Jungfrau aus Westfalcn: seine Fassung wurdc von
den I3rtidern Grimm als Varlage nicht herangezogen.

OS 116: Der Liebhaber zum Essen eingeladen: bbenfalls aus ver-
schiedenen Vorlagcn ist DS 116 zusammengeset7.t. In den ersten beiden
Abschnittcn wird der Text des lohannes Praetorius (1663, 401 L) nahe/.u
wortlich wiedcrgegeben, aber statt des dort durchgangig verwendeten Ko-
njunktiv-Modus fast Uberall im Indikativ-~lodus berichtet. Del' auch 7.U
Grimms Zeit en nicht mehr ohne weiteres gclaufige BegrilT der Schasserin
als ciner Steuereintrciberin wird von den Briidern Grimm erklart. Erst fUr
dcn dritten Abschnitt, dcr derlci Licbeszauber-Praktikcn, wie ein Gelicbter
an bestimmten Tagcn hcrbeigeholt werden kann, auch noch in Sch!esien
lokalisiert, gelten die bei den BrUdern Grimm angegebenen Qucllen Brau-
ner (1737, 95) und Valvasor (1689, Buch 7, Kap. 16). FUr die ah-
schlieLlend berichtete "mUndliche Erzahlung", wonach die Totenlade in ei-
ne Stubc kommt, die r;rau darauf zugeht, die Bretter sich auftun und sic tot
dort hineinfallt, lieB sieh kcin Hinweis in den Vorlagen entdccken. Dall
Brauner sich auf dcs Erasmus Francisci "Iliillischen Proteus" (1690, SIS,
recte 817 f.) berufen hatte, den die Briider haunger bei anderen Sagen
(7..B. OS 263-26S) als Quelle vcrmerkten, schien den llrUdern nicht weiter
erwiihnenswcrt und ist als ein Beispiel fUr ihr llnsystematisches EX7.crpie-
ren anzusehen, das auch fur andere der von ihnen herangezogenen
Sammlungen gilt. Den !lHi."HlischenProteus" hatte der \'iclschreiber Fran-
cisci ein Jahr nach Valvasor, den er zudem auch noch ediert hatte, hcraus-
gebrachl. Zu einer wcitcren Liebeszauber-Sage vgl. Kommentar zu DS
115, 119.

OS 119: Kristallschauen: Dicse Sage giht den zweifellos bekanntes-
ten Licbeszauber wieder, nach dem del' Liehhabcr mit Ililfe der 'Chry-
stallomantia'40 herbeigeholt werden kann. Die BrUder Grimm notieren als
Quellen RUst, Francisci und Brauner mit den entsprechenden Scitenanga-
ben, doch ergibt schon cine rasehe PrUrung, daLl es sich hei den Angaben
zu RUst und Franeisci nur urn wsiit7.liche llclege handeln kann. Briiuncr
namlich, dessen Angaben die BrUder Grimm offen bar ungepriift iibernch-

39 Zu Goldschmidt und scincm "Hollischcn tvtorphcus" siehe C'oldschmidt. P.. !Wllischc
llislorien. ed. G. Hubrich-\.'lessow. Husum 1989, 5-8.

40Ygl. Art. Krislallomantie in IIDA:) (1932-'33) 578-594 (F. Boehm)
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men, beruft sich aut" RUst und francisci, hat aber, wie mehrfach zu beo-
bachten, bei seincn Quellenangaben die Seitenzahlen nicht so recht parat.
Bei der von RUst (gemeint ist 10hannes Rist) herausgegebenen Kompila-
tion "Aller-edelste Zeit-VerkUrtzung" (1668) befindet sich unser Histor-
chen nicht auf den Seitcn 255 ff., sondern 181-188, die Angabe zu dem
frUhen von francisci zusammengestellten Kuriositatenwerk "Geschicht-
spiegel" stimmt allerdings (1670, &11-67]) ,ebenso die Angabe zu Brau-
ner (1737, 72-80).

"Das Unkraut der Wahrsager hat der LUgen-Geist in aile Lander dcr
Welt ausgesaet", beginnt der Polyhistor Franeisci seinen Abschnitt "Die
Wahrsager", und nach mehreren von ihm so genannten 'Geschichten aus-
landischer Voelcker', die getreu seines Titcls auch aus aller Welt stammen,
setzt er abschlieBcnd cinige "europaisehe Begebenhciten", und erzahlt sehr
umstandlich unter Berufung auf Rist die "DenckwUrdige Geschichte" des
jungen Madchens: Bei einer stadtbekannten Kupplerin laBt sie sich entge-
gen der Warnungen ihres Bruders die Zukunft mit Hilfe einer Kristallku-
gel voraussagen und erfahrt, daB am Tage ihrer Hochzeit ein UnglUck
durch ihren Liebhaber (den die Stiefeltern ablehnten) passieren werde.
DaB solches Vorausschauen nur ein Werk des Teufels und mithin fUr jeden
Christenmenschen abzulehnen sci, wie Rist, Francisci und, etwas verhalte-
ner, llr,iuner nicht mUde werden Zll betonen, ist klar und stehl im Einklang
mit del' von del' Kirche ausgeUbten Verbotspraxis der Kristallomantie als
einer Tcut"elskunst, die von weltlichen Gerichtcn schwer geahndet wurde.
Doch diese Bezeugung Brauners t"indet sich von den BrUdern Grimm
ebenso wenig rcferiert wie die bei Rist, Francisci und Brauner eingestrcu-
ten pers(\nlichen und distanzierten Kommentare zur Kristallomantie und
zum basen Wirken des Teufels. Wiihrend Brauner abschlieBend das Ver-
halten del' VOl' lauter Kummer dahingeschiedenen Frau mit den Worten
kommenticrt: "Und diG war die Straffe, \-venn man von Oott abweichct, und
sich mit satanischem Wahrsagen behelffen will" und Rist gar den neugieri-
gen Leser noch wissen laLIt, daB der unbarmherLige Ehcmann "cines den-
den Todes ist gestorbcn" (p. 189), sdbst das Schieksal dcs ersten Liebha-
bers noch ausspinnt. jencr sci cin !tgar reicher !vlann geworden", der sich
noch jetzt (d.h. zu Rists Zeit) "bey erwUnschtem Wohlstand soli befindcn",
wird auf diese Weise der Eindruck von dcr Richtigkeit gottgefaIligen Tuns
damit unterstrichen, wahrcnd aile Abwcichlcr strandcn mUsscn. Eine auf
das Faktische zielende llerichterstattung untcrdrUckt so jede zeittypische
und kritische Einschiitzung von dcrlei magischcn Praktiken, laBt das
Geschehen als bloBe historische Reminiszenz erscheincn und macht die
ursprlingliche Funktion dcr Geschichtc als \Varnerzahlung zunichte.

Stilistisch hat eindeutig allein Brauners Text die Vorlage fUr OS II')
abgegeben, wobei die BrUder Grimm die Vorlage als Steinbruch genutzt
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und Satz fUr Satz (meist Parataxe staU Hypotaxe) umgeformt haben, unter
Eindeutschung del' Fremdworter (,Praeeeptor' zu 'Lehrer', 'Reverenz' zu
'Ehrerbietung'), Anderung des Modus (Imperfekt statt Prasens) und bei
kraftiger KUrzung aller erziihlerisehen Einschiitzungen des Beriehteten so-
wie geandertem Anfang und SchluB.

DS 169: Krieg und Frieden: Die von den BrUdern Grimm notierten
Quellen "Gottfr. Schulz: Chro!lik, S. 542. Brauners Curiositaten, S. 279.
Pratorius: Weltbeschr., S. 665" weichen nur unwesentlich voneinander abo
Schultzes Chroniea erlebte binnen 15 lahren sechs Auflagen (31650, 709;
61660,409), und die von ihm unter dem Datum des 18. August 1644 no-
tierte Begebenheit von der wilden prophezeienden Frau berichten sowohl
Praetorius (1666, Rd. 1, 436 f. unter Berufung auf M. Zeiller) als auch
Brauner (1737, 275). Einzelne Formulierungen lassen jedoch erkennen,
daB die BrUder Grimm aussehlieBlich Brauner als Vorlage benutzten. Bei
ihm ist die Begegnung mit der wilden Frau im Abschnitt "Von
Gespenstern" zu lesen und folgt unmittelbar nach der Gesehichte vom
Fund des schweren Kindes (=OS 14), welche die BrUder Grimm ebenfalls
von Brauner Ubernahmen41

DS 177: Das Geistermahl: Die BrUder Grimm zitieren Brauner und
Francisci fUr OS 177. Aber die Vorlage fUr diese Sage von der Begegnung
mit Geistern gibt erneut Brauner (1737, 536-540) allcin ab, der sieh aller-
dings auf Francisci (1690, 424-430) beruft. Wie der I'olyhistor l-rancisci
hat Brauner ein ganzes Kapitel Erzahlungen "Bancketen der Geister" ge-
widmet. Unser Text hier ist gewissermaBen cine Erganzung 1.11 DS 279, wo
unter der Oberschrift "Raderberg" vom Zusammentreffen eines Metzgers
mit Geistern berichtet wird. Die zahlloscn Sagen Uber hilfreiche Geister,
die Essen und Trinken spenden oder gar Reichtum und Wohlstand, dUrf-
ten eine Reminiszenz an die Vorstellung von Totengeistern sein.42 Ein
Vergleich del' Vorlagen zeigt, daB bereits Brauner die etwas ausladende
Gespenstergeschichte gekUrzt hatte. Die Fassung der BrUder Grimm zeieh-
net sich durch weitere Reduktionen aus, die wesentlich zur Dramatisierung
der Sage beitragen.

DS 216: Die Werwi\lfe ziehen aus: Die BrUder Grimm vermerken als
Vorlagen "Pucerus de divinatione p. 170" und "Brauner's Curiositaten
251.255". Die Vorlage fiir diese Sage entnehmen die Briider Grimm je-
doeh allein von Brauner, wie del' von ihm Ubernommene Schreibfehler Pu-
cerus und ein Vergleich mit dem Originaltext (Peucer 1553 bzw. 1580, Bl.
130 b) erkennen lassen. Erst im IIandexemplar ist zu den festgestelltcn

4\ Uther 1990, 557 f.
42Vgl. Art. Geistermahl, -trunk in HDA 3 (1930/31) 535 f. (c. Mengis); Art. Geist, Geister

in EM 5 (1987) 909-922 (1. Rohrich)
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zwei Druekfchlern nachgetragen, daB Pucerus als Peucerus zu lesen ist:
Unter den Vorlagen zu OS 215 (1816) sind der abgekUrzte Vorname
"Casp." sowic die Korrektur dcs Nachnamens handschriftlich erganzt.
Wahrend Peuccr, Schwiegersohn Philipp Mclanchthons, wie auch Brauner
eingangs dic Verwandlung von Menschen in Wolfe als "sehr lacherlich
und fabelhafft" beurtcilcn und vorsichtig die anschlieBendc Schilderung
beginncn: "Es soli abel' also zugehcn", setzen die BrUder Grimm an den
Eingang von DS 216 wie Ublich eine Reminiszenz an historische Erinne-
rung, die das Bcriehtete zugleich als Faktum im Sinn von Sage = Ge-
sehichte hinzustellen sucht: "In Livland ist folgende Sage", beginnt DS
216, und danach folgt dcr von Brauner schon von Peucer mit kleineren
Veranderungen Ubcrnommcne Text, den dic BrUder Grimm geringfUgig
Uberarbeitcn (statt "Teufel" setzen sic "Bosen") und kUrzen. Bci dieser Sa-
gc handell es sich urn die Obcrnahme cines frUhen volkssprachlichen Be-
legs zu Vorstcllungen Uber Werwolfe, die seit den Tagen von Hcrodot und
Plinius aueh Eingang in die mittclalterliehe Litcratur gefunden hatten (u.a.
Burchard von Worms, Gcrvasius von Tilbury)4' In den Abschnitten Uber
'Werwolfe' in del' Hexen-, Teufcl- lind Magica-Litcratur seit der zweiten
IHilfte des 16. lahrhunderts wird dicser Tcxt immer wieder herangezogen
und seit Olaus Magnus (18, 45) und Peuccr mit Livland in Verbindung
gebracht.44 Bercits Oobeneck hatte dic Werwolf-Vorstellungen zusammen-
hangcnd in seiner Beispielsammlung (1815, Bd. 2, 163-179) diskutiert. In
den "Deutschen Sagen" ist es der einzige Beleg fUrjene Rcgion.

OS 256: Fest gcmacht: Bei der Sage handelt es sieh urn die Konta-
mination dreier unterschiedlicher Oberlieferungen 7.U der vermeintliehen
Kugclfestigkeit bestimmter Personen, die in der damonologischen Litera-
tur insbesondere des 16./17 . .Iahrhunderts Mufig diskuticrt und dem Wir-
ken des Teufels zugeschrieben wurde.45 Brauner hat ihr gar cin ganzes
Kapitcl (Kap. 26: Vom Fcstmachen) gewidmet, dem die BrUder Grimm je-
doch lediglich den kleinen Ausschnitt fUr die ersten beiden Abschnitte
ihrer Sagc cntnehmen (Brauner 1737, 385) und noch dazu cine Anderung
einfiigen, indcm sic das von Brauner berichtcte Ereignis von del' Kugclfe-
stigkeit des 'vornchmen Kriegsmannes' ohne Brauners Einleitung: "Ieh ha-
be auch selbst einen hohen Officier gekannt" voranstellen und die AlIge-
meingtiltigkcit des Gcschehnisses betonen: "Gin vornehmer Kriegsmann

43 Zum Stand der Diskussion vgl. Brednich, R.W.: Historische Bezeugung von damono-
logischen Sagen. Werwolf-, Hexen- und Teufelssagen. In: Problcme der Sagen for-
schung. ed. L. Rohrich. Freiburg 1973, 52-62; A Lycanthropy Reader. Werewolves in
Western Culture. ed. c.F. Otten. Syracuse, N.Y. 19R6 (mit Ausw.bibliograhie).

44Z.B. Magica 1600, Rd. 1,92 r-93v und besonders 172 v; Goldschmidt 1704, H. 86.
45 Vgl. die Artikcl Festmachen, Freikugel, Kugel und Kugelsegen im I-IDA.
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ging bei einer harten Belagerung mit zwei andern auBerhalb der Laufgra-
ben auf und ab I...J".

Bei del' Wiedergabe ha!ten sie sieh bei KUrzungen, die VOl' allcm der
Erhohung del' Faktizitat dienen, im wesentlichen an den Braunerschen
Text, wobei allerdings die Ublichen Eindeutschungen vorgenommen wer-
den: Aus dem "Officier" wird cin Kriegsmann und "ausserhalb den Apro-
chen auf- und abspazirete" heiB! dann "ging I...] auBerhalb den Laufgrii-
ben auf und ab", und aus dem "Commando-Stab" wird ein "Befehlshaber-
stab; nur der "General" ist als einzigcs 'Fremdwort' stehengehlieben. Auf
del' Strecke bleibt dcr von Brauner betonte Funktionszusammenhang zwi-
schen solchen Erscheinungen von Kugclfestigkeit, die er zwar nieht wie
schon seine Vorganger (z.B. A. Lercheimer) ganz in das Reich der Fabel
verweist (darUber "Iasse ich andre judiciren"), aber doch im wesentlichen
fUr Erfindungen des Teufels halt, der damit erreichen \Volle, daB die Men-
schen ihr Gottvertrauen veri oren.

OS 256 ist wgleich ein erne utes Beispiel, daB die BrUder Grimm die
von ihncn zitierten Quellen unsystematisch ausgewertet haben (s. auch
Kommentar zu DS 119,259): Der zweite Absatz, der von einem General
erzahlt, der nur so die BUchsenkugeln aus dem i\rmel schUtteln k(jnne,
wird bei Br~iuner ohne Quelle angegchcn, findct sich aber hereits bei Au-
gust Lereheimer in scinem "Christlieh bedeneken und crjnnerung von
Zauberey" (131. 13) von 1585, was den BrUdern Grimm offenbar entgan-
gen is!, als sic sieh mit Lereheimer beschiiftig!en. Dies is! um so erstaunli-
eher, als jener mit der unmittclbar zuvor von ihm wiedcrgegebenen Ge-
sehichte eines kugclfestcn Blichsenmeisters (1585, HI. 12) die von ihnen
einzig angegebene Quellc fUr die folgcnde DS 257 ist. Der dritte Ab-
sehnitt stammt, wie von den Brtidern Grimm angegeben. aus Luthers
"Tischreden" (Luther! Aurifaber 1566, 295 h) und ist nahew wortlieh wic-
dergegeben. ohne daB an irgendeiner Stelle dcr Sage die bei Luther zu
Eingang und am SchluB del' Gesehichte befindliche Warnung VOl' des Teu-
fels Betrug auftauchte. Auch bei andercn aus Luthers "Tischreden" iiber-
nommenen lIistorien (z. B. Grimm DS 83, 95, 211, 362) ist zu beobachten,
daB die BrUder Grimm den Text ohne groBere Anderungen iibernehmen.

DS 259: Doppelte Gestalt: Entgegen der angegebenen Qucllen Fran-
cisci und Briiuner haben die BrUder Grimm diescn Text einzig nach Brau-
ner (1737, 351-353) wiedergegeben. Sie folgcn Brauner, der von Francisci
in cinigen Formulicrungen abweicht, zumeist wiirtlich. Die indirekte Rede
ist allerdings in oratio rccta umgesetzt und der SchluB zugunsten cincr
nUssigeren Formulierung umgcstellt. Von Brauner Ubernahmen sic dessen
Angabc "Francisci, S. 1097" als 'Re-zitat', ohne die Angabe nachzupriifen.
Doch bei hancisci steht die Gesehichtc nicht auf Seite 1097, sondern zu-
vor auf Seite 1095 und 1096. DaB Brauner bcreits unter Vcrweis auf Fran-
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cisci auch des sen Quelle "Dedekinnus" (= Dedekennus) zitiert hatte, wurde
geOissentlich Ubersehen. Es kam den BrUdern nicht darauf an, die alteste
Quclle fUr die von ihnen ausgesuchte Oberlicrcrung ausfindig zu machen.
Gerade hier hiitten sic die interessante Entdeekung machen konnen, daB
bei Francisci die Dedekennus-Stelle ("436 seq", recte 439 f.) angegeben
ist, und auBerdem, daB es sich urn ein Werk handclt, das altere damonolo-
gische Literatur emeut abdruckt, die auch von den BrUdern als Vorlage
benutzt wurde. Gemeint sind in diesem Fall speziell Lcrcheimers "Beden-
cken" und sein Abschnitt Uber Bocks- und Gabelfahren. So 7.eigt sich, da11
auch diese Geschichte wie schon DS 257 und ein Abschnitt aus OS 256
letztendlich auf Lercheimer (1585) zuruckgehen.

DS 260: Gespenst als Ehe\Veib: Aueh dieser Text findet sich bci
Briiuner (1737, 353-355) und Francisci (1690, 1096-1099) als eine Bei-
spiclgeschiehte Uber 'spitzbubische Geister'. Die Bruder Grimm Uberneh-
men die l3rauncrschc Vorlage, die Angabe def Qucllc Francisci ist wie bei
DS 177 und DS 259 nur als weitcrer Hinweis zu verstehen. DafUr spree hen
bis ins einzelne gehendc Formulierungen sowie die Obcrnahme des Setz-
oder Schreibfehlers PrUscher (bei Francisci PrrUscher). Bei 10hannes Chri-
stian Frommanns lateinischcm Text (1675, 789 f.; Quelle fUr Francisci)
findct sich auch schon die Aussagc des 'Gespenstes' "clara voce!l: !IOuzich-
cst gleich hin, wo du wilt, so ziehe ich dir nach: \Venn du auch die ganze
Welt durchzbgest" (Frommann 1675, 789). Sowohl Brauner als auch Fran-
cisci halten die geschilderten Vorfallc fUr denkbar, aber nicht fUr Men-
schen gefahrlich, die auf Gott vertrauen llnd in ihrem Glauben einen
"rechten Schild wider die fcurigen Pfcile und AnIauffc des Satans" haben
(Brauner 1737,351).

DS 534: Freiherr Albrecht von Simmern: Gemeint ist Freiherr Al-
brecht von Zimmern, dem hier die Grtindung des Klosters Frauenalb zu-
geschricben wird:~6Die BrUder Grimm bcnutzen von den angcgcbenen
Quellen einzig Brauners Text, den sie, insbesondere im ersten Teil, kraftig
bearbeitcn, einzelne Satzteile umstellen, indirekte Rede in direkte Rede
umsct7.cn und auBcrdcm Fremdwdrter wie Cavallicr, Reverentz vcrmeiden
oder eindeutsehen. Die von Brauner angegebcne Vorlage Speidel (1657.
440 f.) wird nicht zitiert, aber immerhin erfolgt ein llinweis auf die
"Schwabische Chronik" des Martin Crusius (1595, 2. Teil, 361 f. = 1738,
553 f.), der einer der altesten Textzeugen ist. Crusius hatte 1589 von dem
lIerrenalber Pfarrer Konrad WeiB eine Abschrift dieses die GrUndung
Frauenalbs beruhrenden Kapitcls erhaltcn (Zimmcrische ChronikiBarack,
109-113) und in lateinischer f:bersetzung in seine "Annales Suevici" auf-

46 Wagner. K.: Simmern. Die Geschichte der Herrschaftsvcrhaltnisse und der Stadt. TUbin-
gcn 1930.
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genommen, wovon dann die weitere Verbreitung der inhaltlich gleichblei-
benden GrUndungssage einschlieBlich del' Begegnung mit Geistern und
dem gemeinsamen Mahl (vgl. auch OS 177, 279) ausging.

Ergebnisse

Die sprachliehe Be- und Oberarbeitung der Vorlagen ist recht unterschied-
lich und hangt bei den Briidern Grimm offenbar von der Beurtcihing der
Vorlage als eines glaubwUrdigen Textzeugen abo Einige feststehende Bear-
beitungsprinzipien sind allerdings erkennbar. Keineswegs ist, wie after be-
hauptet wurde, davon auszugehen, daB die Briider Grimm "eine poctische
Vorlage in eine ziemlich papierene Prosafassung umgewandelt"47 hatten
oder daB ihre Sagenbearbeitungen durchwegs "sprooe, fast kanzleimaBig"
gefaBt seien48 Nahczu aile Bearbeitungsgrade konnen allein sehon bei der
Adaptation Briiunerscher Texte festgestellt werden: von nahezu wortlieher
Obernahme Uber leichte sprachliche Bearbeitung bis hin zu starken Ein-
griffen und Erganzungen, die nur noch del' Struktur nach auf die Vorlage
hindeuten. Es entfallen aile von den Autoren irgendwie geauBerten Zweifel
hinsichtlich der GlaubwUrdigkeit des von ihnen Berichteten (z.B. OS 60,
81, 115) oder auch Bewertungen. Dazu gchort, daB denkbare medizinische
Ursachen (DS 181) oder rationale Erklarungen (DS 61) nicht wiederholt
werden. Dies gilt auch fUr jegliche Moralisation (DS 82, 83) oder die in
den Vorlagen zu findenden Ermahnungcn an Gottes Macht und Wirken.
Hinzu kommt cine Tendcnz, singular gemachte Aussagcn zu generalisie-
ren, was durch eine durchgehend formalc Bearbeitung des Anfangs und
des Schlusses erreicht wird. Bevorzugt sind daher einleitende Wendungen
wie "Man erzahlt" (DS 61, 256). Als gangigen Topos liest man "Der ge-
meine Mann erzahlt" oder "Die Sage erzahlt", "Nach einer alten Volkssage"
usw. Dabei kommt dem einleitenden Satz erganzend zur Oberschrift die
Aufgabe zu, den Inhalt des Folgenden kurz zu charakterisieren, wahrend
der SehluB die Allgemeingiiltigkeit der Aussage bzw. des Geschehens her-
vorhebt oder das Aussehen bestimmtcr Platze oder Bauwerke usw. auf die
Sehilderung des Berichteten zurUckfUhrt. 'MUndlich' bedeutet in den von
den BrUdern Grimm herangezogenen Vorlagen hiiufig, daB der Autor, von
dem sie die Vorlage Ubernehmcn, berichtetc, er habe die Geschichte "von
eincm glaubwUrdigen lieI'm" odeI' "einer allen Saalfelderin" gehort. Diese

47 Rohrich, L.: Volkspoesie ohne Volk. Wie 'mundlich' sind sogenannte'Volkserztihlun-
gen'. In: Volksdichtung zwischen Mtindlichkcil und Schriftlichkeit. ed. L. I~ohrich/E.
Lindig. TUbingen 1989.49-65. hicr 52.

48 Der unbekannte Bruder Grimm. Deutsche Sagen von Ferdinand Philipp Grimm. Aus
dem NachlaB ed. G. Iloffmann/H Rollckc. Dusseidorf/Koln 1979, 16.
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Bezeugung wird ohne Nachweis Ubernommen und sogar noch innerhalb
der Belegc durch den ausdrUcklichen Hinweis auf die MUndlichkeit als
'volkslaufig' ausgegeben. Dies geschah in der Annahme, die Verfasser der
frUheren Chronik-, Historien- und Kuriositiitenliteratur hatten aus einer
"heute nicht mehr greiJ'baren VolksUberliefcrung geschopft"49

Kernpunkt aller sprachlichcn Bearbeitungen ist die Absicht, den
Text nicht als Fiktion erscheinen zu lassen, das heiBt, daB die BrUder
Grimm bestrebt sind, die Texte auf Faktizitat zurechtzutrimmen. Dazu gc-
hart die Anderung del' Modi del' Vorlagen. Vom Konjunktiv wird in den
Indikativ gewechselt (OS 81, 116, 259, 534). legliche erzahlcrische Di-
stanz, die hei Brauner, zum Teil auch bei Praetorius und selbst in den
Quellen des 16. lahrhunderts mchr oder weniger ausgepragt ist, lassen die
BrUder Grimm vermissen (z.B DS 2, 37, 60, 81, 119). Die Bearbeitung der
Vorlagen ist sehr heterogen. Chronikalische Berichte lassen die BrUder
Grimm zumeist in ihrer Diktion. andern nur Kleinigkeiten. Anderc Texte
dagegen werden nur als HandlungsgerUst benutzt und sprachlich vollig
neu gefaBt. Sehr hiiufig findet sich auch die Montagetechnik, indem vcr-
schiedene Vorlagen zu einem neuen Text verschmolzcn werden, was sich
als Bearbeitungsprinzip aueh hiiufig in den "Kinder- und Hausmiirchen"
del' BrUder Grimm beobachten laBt. DaB ein solches Vorgehen im Wi-
derspruch zu der im Vorwort zu den "Deutschen Sagen" vielbeschworenen
"Treue und Wahrheit" stehen muB, liegt auf der Hand und ist auch nur als
eine Sehutzbehauptung zu werten. Das Kontaminationsprinzip (z.B DS 2,
37,60,61,81, 115 hat seine geistigcn Wurzcln in der Vorstellung, daB aus
alterer Zeit nur Fragmentarisches Uberliefert sci, das zum allgemeinen Vcr-
st:iindnis wieder zusammengefUgt werden mUsse. Es gcht daher nicht nur
urn eine wartliche Ubernahme von Erziihltem aus alter Zeit, sondern urn
eine neue Interpretation des von den AuJ'kliirern oftmals abgetanen Sagen-
und Glaubensgutes, das durch die BrUder Grimm aus dem ursprUnglichen
Kontext herausgelost, enthistorisicrt und als mythologische Erinnerung an
die Vorzeit dargeboten wurdc50 Nun standen die BrUder Grimm keines-
wegs mit dcr Auffassung allcin, wirkliche Gcschichte werde "auf dem We-
ge del' Sage vermittelt" (OS, Vorwort), sondern cine Vielzahl von wissen-
schaftlich orientierten Zcitschriften bot ahnliche Materialien Woche fUr

49 Rohrich, L.: Sage. Stuttgart 21971, 66.
so Paul, F.: "Aller sage grund ist nun my thus". Rcligions\\'issenschaft und Mythologic

im Werk der BrUder Grimm. In: Die I3rUdcr Grimm. Dokllmente ihres Lcbens lind Wir-
kens 1. ed. D. Hennig/B. Lauer. {Alisstellungskatalog] Kassel 1985, 77-90: Dcllecke,
8.: Sage und Geschichte im 19. Jahrhundert. In: Jahrbuch fUr Volkskunde 11 (1988)
83-104; Strobach, H.: Struktur und ProzeB. Methodologische Probleme historischer
Folklore-Forschung. In: Dona Fokloristica. Festgabc L. Rohrich. Frankfurt
a.M./Bem/New YorklParis 19'Xl, 225-233.
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Woehe einem offenbar interessierten Leserkreis dar, was bis zu Rekon-
struktionsversuchen einer germanischen Mythologic (z.B. im Zusammen-
hang mit DS 84) fUhren konnte.

Den BrUdern Grimm umstiindlich vorkommende Texte haben sic
durch Umstellung von Satztcilen und cine straffere Schilderung des Be-
richteten (DS 81, 84) prazisiert, manchmal auch mit kleinercn Wendungen,
urn die Ansehaulichkeit zu erhohcn (DS 84). Nur selten findct sich die
Neigung zur Dramatisierung (DS 177). Fremdsprachige Worter oder Bc-
griffe werden eingedeutscht (z.13. DS 84, 119, 256, 534), Nebensalze in
Gliedsatze umgewandelt, also Parataxe statt Hypotaxe (DS 119), und 'an-
stoBige' Schilderungcn, Wendungen oder einlelne Begriffe purifiziert (z.B.
OS 84, 535)

Bei der Angabe der in del' Erstausgabe nach der Oberschrift folgen-
den Belege scheint groLle Vorsicht gcboten. 7war steht eine Verifizierung
dcr von den Briidern Grimm notierten Qucllcn bis heute aus und wird ge-
meinhin als ein Dcsiderat angesehen, aber einige grbBere Untersuchungen
zur Sagensammlung der BrUder Grimm" haben erbracht, daB die BrUder
Grimm die Quellen ihrer Texte Sorglos und unbekUmmert urn den akade-
mischen \V isscnsstand und zeitgenossischcn Kontext 'ausgeschlachtet' ha-
hen: nWeT die Deutschcn Sagen quellcnkritisch untcrsucht was hisher nur
ansatzweise versllcht wurdc kann verzweifeln lind zu dem SchluB kommen,
daB diescr Sammlung in der Tat kcine auch nur halhwegs objektivierbaren
SeJektionsprinzipien zugrundc licgen, so inkonsequcnt scheint in vicJen
Fallen, was aus einem lind demsclben alteren Kompendium exzerpicrt
oder tibergangen wurdc. "52 Die. BrUdcr Grimm sind wie auch viele ihrcr
Vorganger keine h1eistcr des genauen Zitierens. \Vic diesc haben sic zu-
dem in vielen Fallen die von ihnen angefiihrtc Quellc iiberhaupt nicht in
der lIand gehabt und die z.T. falschen lind vagen Hcrkunftsnaehweisc aus
ihrcr jewciligcn und haufig cinzigen Textvorlage ungeprUft tibernommcn,
also re-zitiert (z.B. DS 84, 119). Das fUhrt dann zu solchen kurioscn Er-
gebnissen, daB sie LB. bei DS 177 als Bclege Franeisci und Brauner ange-
ben, was auch in diesem Fall stimmt, weil sie den Text nach Francisci und
Brauner wiedergcbcn. Aber bei der !'rMung del' Originaltexte stellt sieh
denn heraus, daB Brauner seine Angaben zu diesern Text ausschlieBlich
Francisci verdankt, also diesen crneut bearbcitct hattc, und beider Bearbei-
tung en sind dann einer erneuten sprachlichen Gliittung durch die Briidcr
Grimm unterworfen. AuBcrdcm macht dieses Verfahrcn auch deutlieh, daLl

51 Aschner 1909; Steig 1916; Errurth 1938; Schcnda 1985; Kindcrmann-Bicri 1988;
Bluhm/Holter 1989; lIther 1990.

52 Gerndt, H.· Sagen und Sagenrorschung im Spannungsreld von tvtiindlichkcit und
Schrirtlichkeit. In: Fahula 29 (19R8) 1-20, hier 6.
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es den Brudern Grimm bei ihrem rccht unsystematischen und haufig zu-
falligen Exzerpieren (zB J)S 119, 256, 259) gar nicht darauf ange-
kommen war, dic altestcn Bclcgc fi.ir dcn jeweiligen Text dureh Autopsie
zu erheben. Wiire es so, dann hiitten sie wic bei J)S 84, 534 dic dort ge-
nanntcn Texte aile einschcn und erst dann dcn altestcn Text angeben
mi.issen. Nicht selten haben die Bruder Grimm in den Vorlagen 7.U be-
stimmten Themen I.usammcngcrallte und Hingerc Zeit I.lIsammenhangend
uherliefertc Berichtc aus nicht cinschharcn Grundcn wieder auseinandcr-
gerissen, obwohl sic thematisch eng vcrbunden sind. Dies ist etwa der Fall
bei DS 177 und DS 279, DS 14 und J)S 1(,'), bel DS 2,37,35,68,81,248,
249).

Die Vergleichung dcr von den Brudcrn Grimm notierten Belege mit
der Angabe der Briiunerschcn Kuriositatensammlung ergibt, daB die BrU-
der in ihren Angaben zu den einzelnen Tcxten zum Tcil cine Qucllenvicl-
fait vorspiegeln. die auf 7.uHHligen Angabcn der von ihncn benutzten \Vcr-
ke beruht, nicht durch Exzerpieren gewonncn wurdc und manchmal auch
aus nicht cinschbarcn Gri.inden ganzlich unterblieb, wic die Vergleichung
von DS-Fassungen, die ein/ig auf der Quelle Brauner beruhen (OS 14, 54,
120, 121, 336), gezcigt hat. \V eitcrc neun Textc mit Brauner und wciteren
Angaben nennen nicht einmal aile bei Briiuner angefUhrten Belege, son-
dern basieren entgegcn der Angaben der Bruder Grimm ausschlieBlich auf
dessen "Kuriositaten" (OS 82, 84, 119, 1(,'), 177,216,259,260,534) oder
auf andcren Qucllen allcin wie J)S 35 (llamelmann), DS 65, 81 (Praeto-
rius), OS 83 (Kirchhof) odcr erwcisen sich als Kombination ciniger dcr
von den BrUdern Grimm angefi.ihrten Qucllen wie DS 2, 37,60, 61, 115,
116, 256. Die von den BrUdern Grimm behauptete Ivltindlichkeit der
Tcxte geht bei OS 81, 115 und 120 auf entsprechende lIinweisc der Vor-
lage zurUck, bei DS 2, 60 und 61 nur auf eincn kleineren Abschnitt der
gcschildertcn Begcbcnheit. keines\ ..·egs fUr die ganze Ilandiung. \Vie die
"'ennung innerhalb der Quellcn nahelegcn konnte.
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"CURIOSITATEN" JOHANNA JACOBA BRAuNERA
KAO PREDLOZAK KNJIGE "DEUTSCHE SAGEN" II
BRACE GRIMM

o PROMJENI ZNACENJA PRICA PREPRICA VANJEM

SAZETAK

Djelo Curiositiilell lohanna lacoha Brauncra pripada, uz djela
polihistora 1. Praetoriusa, najce~ee citiranim izvorima knjige
Deutsche Sagen hraee Grimm. Iz tcmatski zadanih Braunerovih
okvira braca Grimm Sli prcuzc!a 25 predaja, od kojih sc za pet kao
jedini izvor navodi samo spomenuta Braunerova knjiga. Autor
analizira pojedinacno s\'aki od preuzetih tekstova (pretcl.na
demonolo~kih predaja). Navodi vrlo iscrpnc potvrdc i a ostalim
izvorima koji su bili dostupni braCi Grimm (Praetorius,
Hamelmann. Kirchhof. klasicna knjizevnostl. kao i usmenu
tradiciju.
Braea Grimm su cesto, ne navodeCi izvore pojedinc predajc.
"montirali" tekst. kontaminirali ga iz vi~c izvora i pritom mijenjali
lezicna prcrada i ohrada tcksta hila je razlicita i ovisila je ocito 0

prosudbi vjerodostojnosti pojcdinoga teksta. Braca nisu zeljela da
se u prici sacu\'a fikcionalnost. vee jc tckst morao tditi stvarnosti.
istinitosti. Tc su }'cljc odra7.<l\'alc I jezicnc promjene koje provode,
pa tako najce~ce mijenjaJu konjunktiv u indikativ, strane rijcci
zamjenjuju njemackima. mijenJaju pocetak i kraj teksta. odbacuju
pripo\'jedacku dislancli manjc iii viSe prisutl1l1 vee i 1I Braunera i
Practoriusa i u izvorima iz 17. stoljcca.
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