
KURHESSEN UND RHEINFRANKEN 

ALS GESCHICHTLICHE LANDSCHAFTEN 

1. Althessen S. 338. - n. Rheinfranken S. 340. - Ill. Das Land Hessen 342. 

Die deutschen Stamme sind Deutschland. Aber einzeln sind und 
waren sie nichts Unveranderliches und unverruckbar Festes. Selbst 
die Namen dieser Stamme haben ihre Schicksale gehabt, und ihre 
Wan de rung durch Deutschland, ja, durch die Welt spiegeit man
ches Stuck unserer Geschichte wider. Wie den Namen der Sachsen 
und der Franken, die sich in allerlei Abwandlungen hier und dort 
festgesetzt haben, ist es nodl manchem anderen ergangen. So gab 
es denn fruher audl zwei verschiedene Hessen, das Kurhessen der 
preuBisdlen Provinz Hessen-Nassau und das GroBherzogtum, den 
nachmaligen ,Freistaat' Hessen-Darmstadt. Worauf beruht die se 
Namensgleichheit? War sie der Ausdruck einer ursprunglichen 
Stammesgemeinschaft, die spater in zwei Stucke zerfiel, oder mehr 
das Ergebnis einer nadltraglichen zufalligen Neubildung? 

Dem Raume zwischen Rhein und Thuringerwald, zwisdlen 
Neckar und Diemel, in dem diese beiden Hessen lagen, hat eine 
reiche und mannigfaltige Geschichte ein Gesicht gegeben, in dem 
naturlich gewordene Zuge und Spuren des Zufalles wunderlich 
gemischt sind. Er stellt denn auch nichts weniger als eine natur
liche geographische Einheit dar. lm Suden ist er ein Stuck der 
durch den geologischen Grabenbruch des Rheintals zwisdlen Basel 
und Bingen bedingten oberrheinischen Tiefebene, die auf der Was
sersdleide zwisdlen Main, Lahn und Fulda in der Wetterau endet. 
Seine niirdliche Halfte aber ist Bergland, erfiillt vom Taunus und 
Westerwald, die die beiden linksrheinischen Gebirgsbarrieren des 
Hunsriick und der Eifel rechts des Rheins fortsetzen, vom Vogels
berg, der Rhiin und der durch Senken zerteilten und in ein Hiigel
land aufgeliisten hessischen Buntsandsteintafel. Es liegt auf der 
Hand, daB ein topographisdl so unterschiedlidl gestaitetes Gebiet 
nie dazu neigen konnte, einen in sich einheitlichen Kuiturkreis 
auszubilden. Die in seinem Zwiespait wirksamen Krafte haben van 

* fNr. H 1. In dies er Gestalt unveroffentlicht. Umarbeitung einer Skizze in def 
Zs. ,Hessenland' des Lehrerbundes 1935 S. 661- 663, in die manmes aus des 
Verfassers Schrift "Das geschidltliche Recht der hessischen Landschaft" (1929) 
wortlich iibernommen wurde.] 

22 5tengel , A bhandlungen B 1 



338 H 1. Kurhessen und Rheinfranken als geschichtlidle Landschaften 

jeher in einem fruchtbaren Gegensatz gestanden und zur Bildung 
zweier geschichtIicher Landschaften von sehr verschiedener 
Art gefiihrt, so zwar, daB es zu einer ganz scharfen Grenzbildung 
zwischen beiden nicht kam: sie iiberschneiden einander, und die 
Staatsentwiddung hat es mit sich gebracht, daB die politischen Be
zirke, denen sie angeh6rten, ein jeder an beiden Anteil hatten. 

l. Althessen 

Selten kann man von einer alten Landschaft mil solcher Be
stimmtheit sagen, wo der Kern ihres bodenstandigen Volkstums 
zu such en ist, wie in Hessen. Die Konstanz der politischen Krafte 
ist nicht viel geringer: wohl schon urn die Wende vom zweiten 
zum ersten vorchristlichen Jahrtausend ist, von Norden kommend, 
der germanische Volksstamm der Chat ten in den fruchtbaren 
Landstrichen urn die Unterlaufe von Eder, Fulda und Schwalm ein
geriickt und hat hier einen V61kerschaftsstaat gegriindet, dessen 
Geriist als ,Hessengau' sich bis tief in die geschichtIiche Zeit hin
ein gehalten hat. Ein Kern stiirksten Beharrungsverm6gens und 
politisch zusammengeballter Kraft lag hier also schon in sehr 
friiher Zeit. Und ein solcher Kraftmittelpunkt ist dieses Land im
mer geblieben, mit seinen einander abl6senden Mittelpunkten, der 
chattischen Volks!este aut der Altenburg, der GaugerichtssUitte 
zu Maden, der Gudensburg als der iiltesten Residenz der Gau
grafen im !riihen Mittelalter und der Landgrafenstadt Kassel, die 
noch heute Sitz einer ,Regierung' des Landes ist. 

Aber das Volkstum des chattischen Stammes ist von hier aus wohl 
schon friih zur politischen Herrschaft gelangt nach Norden, Osten, 
Siiden und Westen in den FluBgebieten der Diemel, der Werra, der 
oberen Fulda und der Lahn: und seine militiirische Krait ist er
probt und gestahlt worden im Kampfe mil Kelten, R6mern und 
den gellllanischen Bruderstammen der Cherusker und Hermun
duren. 

Nachmals, etwa seit dem B. Jahrhundert, erscheint das Land der 
,Hessen' (wie sie nun heiBen). das ein Bestandteil des !rankischen 
Reiches geworden ist, an dem Urn fang des ,groB-chattischen' Rau
mes der Vorzeit gemessen, stark zusammengeschmolzen: das Land 
6stlich der Fulda-Werra-Wasserscheide war langst thiiringisch, das 
Diemelland niederdeutsch (sachsisch). und im Raum des Vogels-
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l. Althessen 339 

berges reimte die frankisme Wetterau jetzt in die Landstrime, 
wo einst wohl aum Chat ten gesiedelt hatten. Hessism war auBer 
dem Hessengau selbst nur der OberJahngau (iahnabwarts bis 
Weilburg reimend). Und aum dies besmrankte Gebiet war keine 
gesmlossene politisme Einheit. Obwohl das Grafengesmlemt der 
Konradiner mehrere Generationen hindurm ganz Hessen und 
groBe Teile des rheinismen Frankens zusammenfassend verwal
tete und beherrsmte (bis 939). gab es in ihm lange nom eine Mehr
zahl, ja eine Vielheit von amtierenden Grafen und anderen Herr
smaftstragem, weltlimen und kirchlimen. Erst die Dynastien der 
We mer, der Gisonen und der Ludowinger, die zugleim Landgrafen 
von Thiiringen waren, aber Hessen dom nimt mit Thiiringen zu 
versmmelzen vermomten, begannen im 11 .112. Jahrhundert das 
Werk der Einigung; die ihnen 1247 folgenden hessismen Land
grafen aus dem Hause Brabant - bald zu Fiirsten des Reimes 
erhoben - haben es allmahlim zu Ende gefiihrt. Das Ergebnis 
war, daB fast der ganze Raum, der einst mattism gewesen war, 
unter ihrer Fahne stand, einsmlieBiim selbst des Landes an der 
Werra, das im Zusammenhang der Auseinandersetzung mit Thii
ringen iiber die Erbfolge wieder hessism wurde, und des Diemel
gebietes, das smon in der Karlingerzeit trotz seines samsismen 
Volkstums politism ein Bestandteil des Hessengaues gewesen 
oder wieder geworden, dann jedom in der Zeit der Kaiser aus 
samsismem Hause von neuem ganz unter samsismen EinfluB ge
raten war. Aum ganze Territorien, wie die Grafsmaft Ziegenhain 
(1450) und die Reimsabtei Hersfeld (seit dem 16. Jahrhundert), wur
den einverleibt. Nur wenige von Bedeutung erhielten sim damals 
nom ihre Selbstandigkeit. Die (inzwismen zum Fiirstbistum auf
gestiegene) Reimsabtei Fulda ist erst im 19. Jahrhundert, das Fiir
stentum Waldeck gar erst vor einigen Jahrzehnten in Kurhessen 
aufgegangen. Aum an den natiirlichen Grenzen des alten chat
tismen Volkstums hat die von einer starken Dynastie vorgetrie
bene Staatsbildung der hessismen Landgrafsmaft nom nimt Halt 
gemamt. Sie beg ann smlieBlich aum in den siidlimen Raum iiber
zugreifen, von dem einleitend die Rede war. Ihm, der ,rheinfran
kismen' Landsmaft, wenden wir uns nun zu . 

• 
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I!. Rheinfranken 

Das den nordlimen Teil der oberrheinismen Tiefebene ein
nehmende Rhein-Main-Land hat se it unvordenklimer Zeit eine 
Bedeutung besessen wie nur wenige Stiicke des deutsmen Volks
bodens. Mit die aitesten urgesmimtlimen Funde, die es bei uns 
gibt, sind gerade dort gemamt worden; und was wir aus dieser 
Urzeit des Landes wissen, zeugt von der groJlen Dimte seiner Be
siedlung, von der Mannigfaltigkeit und der Reimweite seiner Ver
kehrsbeziehungen. Vollends wurde das Gebiet wimtig in den Jahr
hunderten der romismen Okkupation. Die Romer bezogen es ein 
in den Giirtel ihres Grenzwalles; Mainz, ihre sUirkste Garnison 
nordseits der Alpen, sollte ihr Sprungbrett zur Eroberung ganz 
Germaniens werden; es wurde wenigstens ihr Bollwerk gegen den 
Ansturm der Chatten. 

AIs dann nam der Garung der Volkerwanderung die Franken 
begannen, ihren und damit aum den deutschen Staat zu bauen, 
wurde das Rhein-Main-Land ein ganz bevorzugtes Aufmarsmgebiet 
ihrer groJlartigen Staatskolonisation, mit der sie iiberall im Reidl 
ihre politisme Mamt zu simern sum ten. Hier saJlen - eingesmo
ben wie ein Keil zwismen Hessen und Thiiringern einerseits, Ale
mannen andererseits - Siedler wohl frankismer Herkunft in ihren 
nom heute an der Endung -heim ihrer Namen kenntlimen Dorfern 
so zahlreim, daJl der Frankenname an der Landsmaft selber haften 
blieb. Mit besonderem Grund tragt ihn aber diesseits des Spessart
massivs ihr westlimer Teil, den wir Rheinfranken nennen. Denn 
der deutsme Staat des Mittelalters, der ja aum der namfrankismen 
Zeit staatsremtlim nom als frankism gait, hat hier viele Jahr
hunderte hindurm, auf umfanglime Domanen gestiitzt, die nom 
von den staufismen Kaisern zu einer umfassenden Organisation 
ausgebaut wurden, seine starkste Stellung gehabt. Eben deshalb 
hat er aum in diesem Raume ein Stammesherzogtum, wie es in 
Samsen, Bayern, Smwaben und Lothringen entstand, nimt auf
kommen lassen. 

Es ist, aus hier nimt zu erorternden Griinden, nimt gelungen, 
von diesem starken Kraftfeld aus den Einheitsstaat zu smaffen 
- was Frankreim in ahnlicher Lage gegliickt ist. Weit abseits, in 
dem dem Reime neu zugefallenen Ostraum, wums erst nam Jahr
hunderten allmahlim der junge Staatskern heran, urn den das 
Reim sim von neuem bilden konnte, wahrend in Altdeutsmland 
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H. Rheinfranken 341 

die Reidlsgewalt mehr und mehr zerbrockelte. Allerdings hat man 
am Ausgang des Mittelalters versudlt, aus dieser Not eine Tugend 
zu madlen und durdl eine genossensdlaftlidle Organisation der 
zersplitterten Reidlsstande das Gesdlick der Reidlsverfassung 
zu wenden. Und es war gewiB kein Zufall, daB gerade ein Fiirst 
des rheinfrankisdlen Raumes, der Erzbisdlof Berthold von Mainz, 
die Seele dieses Unternehmens war. Haben sidl dodl die Mainzer 
Erzbisdlofe seit je als Trager der Reidlsidee, die hier zu Hause 
war, gefiihlt, und zwar gerade in dem standisdl-fiideralistisdlen 
Geiste, der sidl jetzt im Reiche durdlzusetzen sudlte. 

So wenig aber der deutsdle Staat auf diesem Wege nodi zu ret
ten war, so wenig konnte audl der rheinfrankisdle Raum mehr 
seine staatspolitisdle Bedeutung behaupten, nadldem die starkste 
Kraft, die es in ihm gab, eben das Reidl, zerbrodlen und gelahmt, 
seine Stellungen im Lande geranmt hatte. Denn es gab dort keine 
andere politisdle Madlt, die eine Alleinherrsdlaft hatte erringen 
konnen. Kurmainz, das am ehesten dazu berufen gewesen ware, 
hat sidl durdl seine fiihrende Rolle im Reidl und durdl den weit 
ausgreifenden Umfang seiner Diozese und se in er Kirdlenprovinz 
zu einer groBraumigen Madltpolitik verleiten lassen, die seine 
Krafte zersplitterte und die endgiiltige Zusammenfassung seiner 
rheinfrankisdlen Besitzungen - sie waren an sidl erheblidl, lagen 
ab er in von einander getrennten Blocken (Rheingau, Asdlaffen
burg/Maingau, spater Lorsdl) - verhindert hat. Die anderen Bis
tiimer in Rheinfranken, Worms und Speyer, die wahrend der 
Bliitezeit des Kaisertums nodi etwas bedeuteten, verkiimmerten 
vollends. Uberhaupt war ja die Stunde der geistlidlen Fiirsten vor
iiber; fehlte ihnen dodl der starke Antrieb zur Madltmehrung, den 
die weltlidlen Herren aus dem Willen, ihr Gesdlledlt zu starken, 
sdlopften und in Erb- und Heiratsvertragen zur Geltung bradlten. 

Aber derartige weltlidle Gebilde von Bedeutung gab es im 
rhein-mainisdlen Gebiete audl kaum, mit Ausnahme etwa der 
Pfalzgrafsdlaft bei Rhein, die jedodl, da ihr Sdlwerpunkt drauBen 
lag, in der rheinfrankisdl-hessisdlen Gesdlidlte entsdleidend nidlt 
hervorgetreten ist. So blieb nur eine Vielzahl von kleinen Fiir
sten und Herren, die sidl das Gleidlgewidlt hielten: alle mitein
ander verwandt, haben sie die innere Einheit der Landsdlaft be i
derseits von Rhein und Main durdl ihren Adelsverband gleidlsam 
verkorpert und in einer Reihe von Landfrieden, die immer wieder 
ungefahr fiir den gleidlen Raum - modi ten seine Grenzen audl 
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iifters schwanken - abgeschlossen wurden, zu einem zugleich po
litischen und sozialen Ausdruck gebracht. 

Auch die seit dem 13. Jahrhundert aufgebliihten zahlreichen 
Stadte des Landes, deren Biirgersdlaften gleichfal!s blutmaBig eng 
zusammenhingen, trugen ihr Teil zu dieser Gemeinschaft bei. 
Ihrem Ursprung nach waren sie Abkiimmlinge der verschwinden
den Reichsgewalt, zumal Frankfurt, urn das sich auBer Oppenheim 
und anderen vor allem die ,wetterauischen' Stadte scharten, Geln
hausen, Friedberg und, als AuBenposten, Wetzlar. Aber zu einer 
politischen Beherrschung der Flache des rheinfrankischen Raumes 
ist der von den Belangen des Femhandels geleitete Kaufmanns
geist Frankfurts dadurch nicht befahigt worden. 

So war denn dies Land, bei dem einst, urn das Wort eines alten 
Chronisten auf es anzuwenden, "die Macht des Reiches lag", am 
Ende des Mittelalters zu einer Statte politischer Ohnmacht gewor
den, die auf den Herm zu warten schien, der von auBen kommen 
wiirde. 

Ill. Das Land Hessen 

Es sind zwei sehr verschiedene politische Kraftfelder, deren ge
schichtliche Entwicklung wir bisher in ihren Hauptziigen angedeu
tet haben: das eine, das Chattenland, war von Haus aus einer 
jener Viilkerschaftsgaue, in denen sich die friihgermanische 
Staatsbildung vollzog; und es blieb immer das Abbild dieses 
seines Ursprungs, fast stets auf sich selbst gestellt und nach innen 
gekehrt, eben darum auch friih wieder zu geschlossener Einheit 
strebend und gelangend; das and ere, das rheinfrankische Land, 
war ein uraltes, wirtschafts- und verkehrsbegiinstigtes Kultur
gebiet, zugleich eine fi.ir ganz Deutschland wichtige politische 
Schliisselstellung, in der jede der kommenden und gehenden 
Machte sich festsetzte, ein lebenswichtiger und bewegender Mittel
punkt des Reiches, aber eben darum an dessen Schicksal gebunden 
und, als es erfi.illt war, zu eigener landschaftlicher Machtbildung 
aus sich heraus nicht mehr fahig. Wie mochten sich so grund
verschiedene Nachbarraume und -krafte verhalten? Es konnte 
nicht ausbleiben, daB sie sich beriihrten und beeinfluBten, ja durch
drangen. Indem wir unter diesem Gesichtspunkt ihre Geschichte 
nochmals betrachten, werden wir beide erst recht in ihrer Eigenart 
kennenlemen. 
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Schon das chattische Volkstum ist einst in rbmischer Zeit bis 
ins rheinische Gebiet vorgedrungen. Aber sein bei Wiesbaden 
bezeugter Splitter, die Mattiaker, wurde bald heimatfremd, ja ver
welschte. Der Chattenstamm selbst muBle vor den Rbmern die 
von ihm besetzten Ringburgen des Taunus raumen und wurde, 
jenseits des rbmischen ,Limes·, auf sein eigentJiches Gebiet zu
riickgeworfen. In ihm dagegen hat er seine Selbstandigkeit voll 
behauptet, obwohl Germanicus einmal bis in das Herz des Landes 
vordrang. 

Friiher nahm man an, die Hessen seien spater, als urn 500 das 
frankische Reich entstand, im frankischen Stamme aufgegangen 
und selber zu Franken geworden. In Wahrheit ist ihnen bei ihrem 
Eintritt in den frankischen Reichsverband, wie den Alamannen, 
Thiiringern, Baiern, Friesen und Sachsen, ihr Stammestum, viel
leicht auch ein eigenes Stammesrecht, erhalten geblieben. Und der 
Stammesbegriff Franken, der damals fiir die rhein-mainische Land
schaft iiblich wurde, ist iiber die Wetterau kaum hinausgedrungen, 
auf das eigentJiche Hessenland also nie angewandt worden (ob
wohl weitverbreitete historische Karten es in ihr frankisches 
Stammesherzogtum einschlieBen), wie wir denn hier zwar fran
kischem Kbnigsgut wie iiberall reichlich, jenen volksfrankischen 
-heim-Siedlungen aber nur vereinzelt begegnen. 

Weitaus starker und nachhaltiger ist der hessische Kreis wah
rend des Mittelalters durch eine im rhein-mainischen Raume wur
zelnde kirchliche Macht beeinfluBt und beansprucht worden. Was 
der rbmischen Festung einst nicht gelungen war, das schien das 
Bistum Mainz erreichen zu sollen: seine Dibzese schob sich zwi
schen den Bistiimern Trier, das die Lahn bis vor GieBen hinauf
gezogen war, und Wiirzburg, das von Siidosten her an die obere 
FUlda grenzte, iiber Weser und Leine, ja bis zur Saale vor. Der 
Versuch, ein eigenes Hessenbistum zu begriinden, scheiterte schon 
in den Anfangen, er ist auch spater, im 14. Jahrhundert, hbchstens 
einmal geplant worden . Aber er zeigt doch, daB Mainz im Lande 
nicht recht heimisch geworden ist; davon zeugt auch die gelegent
liche Klage des Erzbischofs, "die Stamme der Thiiringer und 
Hessen seien von altersher besonders bbsartig und aufsassig" . 

In Mainz selbst aber blieb der Gedanke nicht aus, der geist
lichen Stellung auch eine weltliche hinzuzufiigen: an den ver
schiedensten Punk ten setzte das Erzstift sich mit weltlichen Rech
ten fest, und als Lehnsherr der hessischen Zentralgrafschaft Maden 
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war es bestrebt, ein grolles geschlossenes Gebiet zu bilden. Schon 
im 13. und 14., nochmals im 15. Jahrhundert brach der stolze Plan 
zusammen. Eben auf seinen Trummern erhob sich endgultig die 
hessische Landgrafschaft, und nur einzelne Reste der mainzischen 
Herrschalt, die noch heute an der Konfession ihrer Bewohner 
kenntlich sind, blieben wie Findlingsteine im Lande liegen; sonst 
ist hier se it der Reformation, die das Land auch kirchlich selb
stiindig machte, der mainzische Einflull verschwunden. 

Ungefahr gleichzeitig begann er abge16st zu werden durch eine 
Gegenbewegung, die nun umgekehrt den hessischen Einflull in 
den rhein-mainischen Raum hineintrug. Einer jener Erbvertrage, 
mit denen die deutschen Dynastien urn ihr eigenes Ende und urn 
die Zukunft ihrer Territorien wiirfelten, warf 1479 den hessischen 
Landgrafen die Grafschalt Katzenelnbogen in den Scholl, eine Herr
schalt, die urspriinglich im mittelrheinischen Gebiet siidlich der 
Unterlahn erwachsen war und dann siidlich vom Untermain, in der 
nachmaligen Provinz Starkenburg, sich ein zweites Territorium ge
schaffen hatte. 

Der Erwerb der niirdlichen Halite, der Niedergrafschalt, hat fur 
Hessen keine bedeutenden raumpolitischen Folgen gehabt; seine 
alten Bestrebungen, auch beiderseits der unteren Lahn Boden zu 
gewinnen, sind dadurch nicht neu belebt worden. Die Grafen von 
Nassau hatten, von ihrem geistlichen Gegenspieler, dem Erzstilt 
Trier, weniger gehemmt als Hessen durch Mainz, langst begonnen, 
diese Landschalt politisch zu einigen, und behielten in ihr die 
Fiihrung. Nassau hat bis zum Aufgehen in Preullen, ja daruber 
hinaus sein politisches Eigenleben fast bis an die Schwelle der 
Gegenwart sich erhalten kiinnen. 

Urn so wichtiger wurde fur Hessen die Obergrafschaft. Indem 
es dort Full faBle, ward es mit einem Schlage nach Rheinfranken 
verpflanzt. Damit hielt hi er endlich wieder eine vorwaltende welt
liche Macht, die seit dem Niedergang des Reiches ja gefehlt hatte, 
ihren Einzug; und neben den alten Mittelpunkten Mainz und 
Frankfurt begann nun ein dritter, Darmstadt, allmahlich starker 
hervorzutreten. Ja, das ,Reich' Philipps des Grollmiitigen schien 
schon die Einheit der beiden Landschalten, in denen es die Hege
monie besall, als Programm der Dynastie aufzustellen. Aber was 
dynastischer Ehrgeiz wie zufallig geschaffen, hat die Dynastie 
alsbald wieder zerstiirt. Aus der von Philipp selbst gewollten 
Erbteilung seiner Siihne ging der Dualismus der beiden Hessen 
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hervor, der bis in unsere Tage bestanden hat. Hierbei blieb die 
alte Landgrafschaft, die vorn gewonnenen Neuland nur die ,untere' 
Grafschaft Katzenelnbogen behielt, in der Hauptsache auf sich be
schrankt. J a, aus ihrern alten Bestand karn an die jiingere Schwe
ster das siidliche Oberhessen (rnit GieJlen): von ihrn und von der 
Dynastie fiihrt auch sie den alten Hessennarnen weiter. 

An diesern Machturnfang der beiden Landgrafschaften hat sich, 
solange das Heilige Riirnische Reich bestand, nicht viel geandert: 
immerhin brachte fiir Hessen-Kassel die Erwerbung der Grafschaft 
Hanau im lB, Jahrhundert einen bedeutenden Zuwachs aus rhein
frankischern Gebiet. Zu gewaltigen Veranderungen aber fiihrten 
irn Anfang des 19. Jahrhunderts die Aufliisung des Reichs und 
die Urnwalzungen der napoleonischen Zeit. Hessen-Kassel, dern 
nunrnehrigen Kurfiirstenturn, fiel auJler den rnainzischen Enklaven 
vor all em fast das ganze Fiirstbisturn Fulda zu, wornit zugleich die 
Verb in dung mit dern I-Ianauer Land hergestellt wurde. Ein noch 
griiJlerer Gewinner war Hessen-DalInstadt, das sich durch rnain
zische und pfalzische Gebietsteile sowie die Territorien rnedia
tisierter Reichsstiinde abrunden und vergriiJlern konnte. Aber 
wenn auch dieser Zuwachs ganz iiberwiegend irn rheinlriinkischen 
Raurne lag, sogar auf der linken Seite des Rheins (Provinz Rhein
hessen), - eine befriedigende Gebietsgestaltung der neuhessischen 
Landgrafschaft, die GroJlherzogturn wurde, brachte sie nicht: Frank
furt, das rheinfrankische Herzstiick, schniirte nach wie vor als Aus
land den Norden vom Siiden des Landes ab. 

Der Ubergang Kurhessens an PreuJlen irn Jahre lB66 hat die 
Problernatik des Nebeneinanders der beiden Hessen ebenfalls 
weder geliist noch erleichtert. Denn dies Ereignis fiihrte ja auch 
noch andere, gleichzeitig von PreuJlen annektierte Gebiete, das 
I-Ierzogturn Nassau und die Reichsstadt Frankfurt, rnit Kurhessen, 
das dabei den ersten Platz behauptete, in einern Provinzialverband 
zusarnmen, Gebiete, die dern althessischen Raurne doch Bur zurn 
kleineren Teile angehiirten. 

Die innere Spannung, die sich hieraus ergab, wenn sie auch in 
dern Halbjahrhundert des Bisrnarckreiches noch wenig spiirbar 
war, hat viel dazu beigetragen, daJl die se Gebiete sich rnit dern 
neuhessischen ,Freistaat', der 191B an die Stelle des GroJlherzog
turns trat, allrniihlich auf der Ebene des nun wieder sichtbar wer
denden rheinfriinkischen Gedankens landen. Nur, daJl dabei nicht 
Hessen-Danllstadt, obwahl es var dem mediatisierten kurhes-
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