
POLITISCHE WELLENBEWEGUNGEN 

IM HESSISCH-WESTFALISCHEN GRENZGEBIET 

AUS DER WERKSTATT DES ,GESCH[CHTLlCHEN ATLAS VON HESSEN' 

Die moderne Mundarten!orschung hat die herkiimmliche, lieb- 4 

gewordene und bequeme Vorstellung zerstiirt, daB die heutigen 
Dialektgrenzen im wesentlichen das getreue Abbild der !riih
mittelalterlichen Stammesgrenzen seien; sie sind vielmehr die 
schnell sich anpassenden Trabanten der politischen oder der kirch
lichen Grenzen iiberhaupt, abhangig von deren Wandel und stets 
nur wenig alter als die jiingsten unter ihnen. Auch die einstige 
Grenzscheide zwischen dem Sachsenstamm und dem stammchat
tischen Hessen kann aus der niederdeutschen Sprachgrenze, etwa 
aus der ,ik'-Linie, nicht mehr ohne weiteres abgelesen werden. 
Auch nidJ.t aus der mit jener meist, !reilidJ. nidJ.t immer, zusammen
gehenden niederdeutsdJ.en Hausgrenze, mag diese audJ. einen 
etwas konservativeren Charakter tragen als jene. 

Bedeutet ein soldJ.es negatives Ergebnis an sidJ. eine Verringe
rung der ErkenntnismiiglidJ.keiten aut dem sdJ.on reidJ.lidJ. dunke-

* INT. H 2: Mitteil. d. Ver. t. hess. Gesch. ll, Landesk. 1927 S. 4 8. Aus dem 
EntwurC etwas erganzter Auszug eines 1927 vor der Jahresversammlung des Ge
schidttsvereins in Gelnhausen gehaltenen Vortrags. Die unausgebaut gebliebene 
Skizze wird in dieser Form hier wiederholt, da sie die kulturraumgeschicht
lime ForsdlUng nachhaltig beriihrt hat: vgl. H, AUBIN, Von Raum u. Grenzen 
d, deutschen Volkes (1930) S. 18 L; O. RENKHOFF, Grundlagen d. nassau-dillen
burg. Territorialentwicklg. (Korr.-Bl. d. Gesamtver. 1932) S. 87 ft.; STENGEL in: 
Die Heimat, Lehrgang d. Inst. f. gesmichtL Landesk. in Marburg (1934) S. 18 ff. 
mU 2 Kartmen, die wir tibernehmen (nam S. 352); W. MrrzKA in: Mitteil. d. Univ.
Bundes Marburg 1936 S. 2 H.; A. SCHRODER-PETERSEN, Die Amter Wolfhagen u. 
Zierenberg (1936) bes. S. 6 ft.; 1. BALD, Das Ftirstentum Nassau-Siegen (1939) 
bes. S. 57 ft., 61 H.; H. DIEFENBACH, D. Kreis Marburg (1943) S. 32, 46 ft.; 

W. MrrzKA, Beitrage z. hessismen Mundartforsmung (1946) S. 9; H. BOTrNER, 
D. Erzst. Mainz u. d. Samsenmission (Jb. f. d. Bist. Mainz 5, 1950, S. 314 H.); 
Ders. (m it I. DIETRICH), Weserland uod Hessen im Kraftespiel d. karoling. u, 
frOhen otton, Politik (Westfalen 30, 1952, S, 133 ft.); Ders" Siegerland u. Wester
wald (Hess, Jb. r. Landesgesm. 5, 1955, S. 24 ft,); H. BOTIGER, Siedlungsgesm. 
d. Siegerlandes (1951) S. 40-55; F, UHLHORN, Struktur u. gesd:J.ichtl. Entwicklung 
d, Landes Hessen (Festschr, E, E, Stenge!, 1952) S. 579; W. GORICII in: Gesch.
Beil. d, Oberhess, Presse 1951 Nr. 9, 1953 Nr. 117/ 118, I. DIETRIClI, D, Konra
diner im frank.-sadts, Grenzraum v. ThOr. u. Hessen (Hess. Jb, f, Landesgesch. 3, 
[953, be •. S. 71 ft.), F. PETRI in: D. Siegerland (1955) S. 12ft. mi! A. 17,20, 
TH, FRINGS, Sprache u. Gesch. 1 (1956) S. 91-95; U. LENNARZ, Territorialgesm, 
d , Hess. Hinterlandes (Diss. Marburg 1957, Msmr,) bes. § 4 zu A. 33; STENGEL 
bei U. BOCKSHAldMER, Altere Territorialgesd\, d, Grafscb. Waldedc. (1958) S. 4 If.} 
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348 H 2. Politisdle Wellenbewegungen im hessisch-wesWilisdlen Grenzgebiet 

len Gebiete der Friihgeschichte unserer Heimat, so vermag es 
uns doch auf der anderen Seite dafiir zu entschadigen und unsere 
Betrachtungsweise zu vertiefen, indem es uns von den scheinbar 
so starren und doch vielfach so wandelbaren Linien der Grenzen 
hinlenkt zu den politischen und kulturellen Bewegungen, die jene 
einst geschaffen und dann hin und her verschoben oder wenig
stens hiniiber und heriiber iiberflutet haben. Besonders aber muB 
es lohnen, dieses Hin und Her, das sich in StOBen und Wellen 
politischer Einfliisse und Expansionen am greifbarsten offenbart, 
zu studieren auf dem heiJlumstrittenen Grenzboden zwischen 
zwei deutschen Volkstiimern, die so verschieden und entgegen
gesetzt sind, wie das sachsisch-westfalische und das frankisch
hessische. 

Die friihmittelalterliche Grenze zwischen dem sachsischen und 
dem hessischen Volksgebiet kann man wenigstens in Fragmenten 
erschlieBen, zwar nicht mehr aus Dialekt- oder Hausgrenzen, aber 
doch aus urkundlichen Lagebezeichnungen, die z. T. noch der kar
lingischen Zeit angehoren, vielleicht auch aus jiingeren Zeug
nissen, wie Erwahnungen sachsischen oder frankischen' Rechtes 
und sachsischer Freistiihle2 • In sehr auffalliger Weise !allt sie auf 
weite Strecken mit bedeutenden Wasserscheiden zusammen, im 
Westen, auf dem Kamm des Rothaargebirges, mit derjenigen zwi
schen Eder und Lenne, im ostlichen Abschnitt, wo das Sachsentum 
im Diemellande vielleicht auf hessischem Boden selbst sitzt, mit 
derjenigen zwischen Eder-Fulda und Diemel. Im mittleren Ab
schnitt, zwischen dem Kahlen Astenberg und etwa Freienhagen in 
Waldeck, ist von einer solchen natiirlichen Grenze nichts zu be
merken; die sachsischen Diozesen Koln und Paderborn miissen hier 

5 schon im 9. lahrhundert genau so wie spater fast bis zur Eder ge
reicht haben'. Sollte auch hier einmal die Wasserscheide der Die
mel als Stammesgrenze gegolten haben - woran nur mit groJler 
Zuriickhaltung gedachtwerden darf-, so miiBte schon in vorkarlin
gischer Zeit ein starker VorstoJl die Sachsen iiber sie hinaus, im 
Vorfeld der Eresburg, ihrer Volksfeste an der Diemel, und beider-

1 [Diese beziehen sich ab er nicht auI frankisches Stammes- sondern auI Reims
recht; vgl. unten Nr. H 3 S. 376 rr.] 

! [Audl sie dom nur teilweise und mit Vorbehalt; vg!. STENGEL bei BOCKS
HAMMER (A. *) S. 6.] 

3 IVgl. W. CLASSEN. D. kircbl. Organisation Althessens im MA. (1929) S. 111 f., 
128.129 H., 133 ff., 269 ft.; STENGEL bei BOCKSHAMMER S. 22.] 
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seits der von dieser ausgehenden uralten Verkehrsstralle, nac:h 
Siiden gefiihrt haben. Ein solc:her sac:hsisc:her Ausdehnungsdrang 
ist in der ersten Halfte des 8. Jahrhunderts wie am Rheine so auc:h 
sonst in Hessen wahrzunehmen, wo die Sac:hsen damals Fritzlar 
und Hersfeld bedrohten und heimsuc:h!en'; und wenn noc:h siidlic:h 
der damals wohl geltenden Stammesgrenze Ditmold bei Kassel 
und Balhorn Namen sac:hsischen Klanges tragen, so mag man dar
aus vielleicht auf altere Vorstiille schliellen. 

Niirdlich dieser Grenze, im Land an der Diemel, gib! es nun 
aber nic:ht weniger deutliche Spuren chaltisch-frankisc:hen Ein
flusses, die gleic:hfalls ins friihe Miltelalter zuriickreichen. Wohl 
nur die Bodenforsc:hung wird uns einmal die Frage klaren, ob die 
Chatten wirklich schon, wie die deu!sc:he Stammeskunde [ver
mutet]. im Anfang unserer Zeitrechnung das Land an der Diemel 
[besessenp und, war dem so, ob sie dort wohl nur eine Ober
sc:hic:ht gebildet haben oder urspriinglic:h gesc:hlossen siedelten, urn 
nac:hrnals erst durc:h das vordringende Sac:hsenturn wieder bis auf 
zuriickbleibende Reste zuriickgedrangt zu werden. 

Wie dem auc:h sei, - die Karlingerzeit, rnit Zeugnissen, die bis 
ins 8. Jahrhundert zuriickgehen, kenn! das Diernelgebiet bis hin
auf zur niirdlic:hen Wassersc:heide des Flusses [,d. h. bis zur Siid
grenze des engrisc:h-sac:hsisc:hen Nethegaus,] zwar auc:h als An
graTia, als Sac:hsenland, zugleich ab er [auch als Hessa]. als einen 
Bestandteil des Hessengaues. Und schon 738 gehiiren die Borthmi, 
die ,Siidsac:hsen' irn spater sogenannten Bohteresgo, den wir fiir 
den Diernelgau oder einen Teilgau desselben halten, zurn ideellen 
Missionsbereic:h des Bonifatius und zur Interessensphare des fran
kisc:hen Reic:hes, ebenso wie [unter anderen] die ihnen benac:h
barten Niitresi im Ittergau. Hier wie dort finden sic:h denn auc:h 
sc:hon unter Karl dern Grollen Besitzungen des Klosters Fulda, 
dessen Abt Sturmi darnals von der Eresburg aus. die Anfange der 
kirc:hlic:hen Organisation leitete; und auc:h das Reic:hsgut irn Lande 
ist [wohl sic:her] zurn [guten] Teil sc:hon karlingisc:h. 

---
4 [Die im Erstdruck beriicicsichtigte Annahme von Spuren eines Sachsen· 

einfalls bei Mansbadl in der Vorderrh6n ist unbegriindet.] 
11 {Die Eresburg war, nad1 ihrer gegen Norden gerichteten Abwehrlage zu 

schlieBen, vielleimt urspriinglim. eine chattische Feste; vgl. STENGEL mit BRAND! 

bei BOCKSHAMMER (5. A. *) S. 7.] 
6 {Diese Annahme ist aufzugeben: die eigentliche Residenz Sturmis war sicher 

Paderborn, die Eresburg offenbar nur voriibergehend; vg!. ebd. S. 14 A. 69.] 
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350 H2. Politische WeJlenbewegungen im hessiscn-westfalischen Grenzgebiet 

Nidlt unmoglidl audl, daB der Ittergau, der seinem Namen nadl 
urspriinglidl auf das kleine Gebiet des siidwarts flieBenden Itter
baches beschrankt gewesen zu sein sdleint, seine spater bezeugte 
Ausdehnung bis zur oberen Diemel gerade unter Karl dem GroBen 
erhalten hat, urn in den Sachsenkriegen mit seinen an der Konigs
straBe liegenden Reidlshofen der Eresburg, dem wichtigsten Punkt 
im Lande, militarischen und wirtschaftlidlen Rii<khalt zu bieten', 
Eine derartige ,Mark' im Sinne KARL RUBELS hat dann wohl auch, 
wie wir mit KARL WENCK fUr wahrscheinlich halten miissen, das 
Land an der unteren Diemel gebildet, zumal, da es eben damals 
oder kurz zuvor zu einem Bestandteil des Hessengaues gemacht 
word en ist', AuBerdem scheint aber dies System eines frankischen 
Grenzsdlutzes gegen die sadlsische Siidfront [ - denn urn ein sol
ches handelt es sich offenbar -] noch eine nach dem Rheine 
zu vorgeschobene Gebirgsflanke besessen zu haben in einer ,Mark', 
die, in der spateren Uberlieferung der kirchlichen Organisa-

• tion als mainzisdler Dekanat Arfeld fortlebend, durch eine Ver
bindung der westlichsten Zen ten des Hessen- und des Lahngaues 
mit der noch siedlungsleeren sachsisch-frankisdlen Grenzzone des 
Siegerlandes entstanden sein wird', Das ist spatestens im IQ" 
vermutlidl aber sdlon in der zweiten oder gar ersten Halfte des 8, 
Jahrhunderts geschehen: denn nur unter Karl dem GroBen, Pippin 
fund Karl MarteJl] gibt es ein politisch-militarisches Motiv fUr eine 
solche Bildung, und nur in unmittelbarer Nachwirkung der Tatig
keit des Bonifatius od er schon zu seinen Lebzeiten kann auch die 
Diozese Mainz in dieses abgelegene und eigentlich von Trier od er 
Koln zu beanspruchende Gebiet vorgedrungen sein, 

Ob das chattische und das sachsische Hessen damals einheitlich 
verwaltet worden sind, wissen wir nicht: Ende des 9, Jahrhunderts 
sind sie trotz der Einheit des Namens als zwei Grafschaften unter
schieden worden, Aber gerade damals liegen beide Teile in einer 
Hand: das ostfrankische Gesdllecht der Konradiner herrscht von 
der Lahn bis zur oberen und unteren Diemel: so miindet die Hege
monie des frankischen Staatsgedankens iiber den Sachsenstamm 

1 [Vg!. STENCEL bei BOCKSllAMMER S. tIff., 18 ft.) 
8 [Vgl. K. RiiBEL, Reimshofe im Lippe-, Ruhr- und Diemelgebiet u. am Hell

wege (1904); K. WENCK, Z. Gesdl. d. Hessengaus (Zs. d. Ver. f. hess. Gesch. 36, 
1903) S, 240 If,) 

t [Vg!. letzthin STEl'OGEL bei BOCKSIIAMMER S. 18 f. A. 4 und nun unten S. 378-
380,) 
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aus in die Herrschaft eines ostfrankischen Herzogtums10 auf der 
Eresburg. 

Die gleichzeilig einsetzende Umkehr kommt von dem sachsi
schen Hause der Liudolfinger 10a• Die Eresburg, die schon Heinrich I. 
als Herzog besaB, bringt Olto der GroBe endgiiltig an das Reich 
der Sachsenk6nige; und er lOst nicht nur das sachsische Hessen aus 
der frankischen Herrschaft, sondern er gibt auch das chaltische 
Hessen an seinen Sohn, den Sachsen Liudolf. Die so, im Zusammen
hang mit der groBen Neuorientierung der Reichspolitik, eingelei
tete Vertauschung des Ubergewichts der wirksamen Krafte hat 
sich in unserem Grenzgebiet aufs starkste ausgewirkt und erst in 
Jahrhunderten verloren. 

Ein wichtiger Trager dieser Enlwicklung war vor all em die 
Kirche. Da sind unter den [westfalischen] Kl6stern das altere 
Corvey und die jiingeren Hardehausen und Bredelar, auch siidlich 
der Diemel, z. T. bis iiber die Sachsengrenze hinaus, reich begiiter!. 
Unter den Bistiimern, die schon seit dem Ende des 8. Jahrhunderts 
in Sachsen an die Stelle der frankischen Missionssprengel getreten 
sind, kommt namentlich in Betracht Paderborn, dessen Di6zese, 
die untere Diemel zwar nur eben iiberschreitend, das spatere 
Waldeck aber gr6Btenteils einbegreifend, hier bis zur Reformation 
einer der Haupttrager sachsischen Kultureinflusses gewesen is!. 
Die im Anfang des 11. Jahrhunderts sich bietende Gelegenheit, 
auch dariiber hinaus im iibrigen sachsischen Hessen sich als welt
liche Macht festzusetzen, hat Paderborn freilich nur schwach be
nutz!. Viel starker und nachhaltiger waren hier und im Ittergau 
die von Norden nach Siiden gefiihrten St6Be sachsischer Grafen 
und Dynastengeschlechter. Zu ihnen geh6rten z. B. schon die da
mals von Heinrich 11. an Paderborn geschenkten Grafschaften 
des Hoholt, die aus dem Lippischen bis in den Ittergau hinein ge
wachsen war, und des Dodicho, die sowohl im Ittergau und im 
sachsischenHessen als n6rdlich davon imNethegau lag. Die gJeiche 
Rolle setzten dann fort, zum Teil als V6gte oder Vasallen des 
selbst versagenden Bistums, eine Reihe von anderen aus Nieder
sachsen iiber die Weser greifenden Dynasten, wie die Grafen 
und Herren von Winzenburg, Northeim, Everstein, Dassel. Gre
benstein, der Scharten- und der Sch6neberg sind Brennpunkte ih- 7 

rer Macht, und als auf dem [Hasunger] Berg bei Kassel, [nahe] der 

10 (,Herzogtum· hier ein unpraziser Ausdruck; vgl. unten Nr. H 3 S. 366 H.) 
'" lVg!. Tal. 8a (nach S . 352) .) 
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alten Stammesgrenze, Otto von Northeim gegeniiber Kaiser Hein
rich IV. lagert (1071), da ist es, als wo lie er seinen Schild halten 
iiber das ganze Sachsenland. Noch weiter, tief hinein ins chattische 
Hessen, dringen im Westen sachsische Herrengeschlechter, die in 
den Besitz der Grafschaften Wittgenstein und Battenberg gelangen, 
die Herren von ltter, die ihr urspriinglich corveyisches Territorium 
im siidlichen Ittergau bis iiber die Eder und die Orke ausdehnen, 
vor allem aber die bei Hameln und Pyrmont beheimateten Herren 
von Schwalenberg, die als Vogte von Paderborn fund mehrerer wal
deddscher Kloster] an Twiste, Rhene und unterer Eder FuB fas
sen und bald sachsisches und chaUisches Gebiet zur Grafschaft 
Waldeck verschmelzen. Eine politische Bewegung von solcher 
Ausdehnung und Einheitlichkeit muB jedenfalls auch vom Stammes
bewuBtsein des sie auslosenden volkstums getragen worden sein; 
von ihm zuriickgelassene ,Leitfossilien' sind wohl die meisten der 
gewohnlich auf sachsische Zwangssiedlungen Karls des GroBen 
zuriickgefiihrten ,Sachsen'-Ortsnamen im chattischen Hessen (z. B. 
das corveyische Sachsenberg in Waldeck, die Sachsenhausen da
selbst und in den Kreisen Ziegenhain und Homberg). 

Langst aber hatte schon damals der sachsischen Welie sich eine 
frankisch-hessische entgegengeworfen lOb• Mit dem Antritt der fran
kisch-salischen Dynastie im Reiche setzte sie ein; das Erzstift 
Mainz, das seit den Tagen des frankischen Missionsbischofs Boni
fatius die sachsische AuBenbastion seiner Diozese ostlich und 
westlich der Weser zahe festgehalten hatte und dort, besonders 
in und urn Hofgeismar, aber sogar bei Warburg im Paderbor
nischen, auch mit irdischen Giitern reich gesegnet war, ist von 
Heinrich Ill. sehr bezeichnender Weise im Reinhardswald an die 
Stelie von Paderborn gesetzt worden und hat sich dort teilweise 
im Besitz behauptet. rm 13. Jahrhundert wiirde es, bei einem 
groBen Versuch, ein moglichst geschlossenes Diozesan-Territorium 
zu schaffen, hier gegen Paderborn durchgedrungen sein und gegen 
jene sachsischen Dynasten verhaltnismaBig leichtes Spiel gehabt 
haben; die starkere, ,frankische' Kraftwelie war in ihm verkorpert. 
GesCheitert ist es, wie in ganz Hessen, an seine m Konkurrenten, 
der an der sachsischen Front zugleich se in Partner war, an dem 
Landgrafen von Hessen. Dieser hat wohl schan friih die Offensive 

"b (Vg!. Ta!. 8b (nam S. 352).) 
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ergriffen" und sie im ganzen DiemeUand zum Siege gefiihrt, vom 
13. bis 15. Jahrhundert dort Mainz lahmgelegt, die sachsischen 
Dynasten beseitigtl2, Paderbom aus dem Lande man6vriert und 
schlieBlich jenseits der unteren Diemel die alte Wasserscheiden
grenze des karlingischen Hessen fast wieder erreicht. Im Westen 
endlich wuBte sie - um nur das Wichtigste zu nennen -, Eingang 
in die einst selbst erst nach Hessen hineingewachsene Herrschaft 8 

Itter zu gewinnen und bis 1588 das Landchen mitsamt seinem 
sachsischen Kernstiick sich einzuverleiben. 

1st die Stadt Frankenberg, die auch fiir diese Erwerbung schlieB
lich eine Voraussetzung war, [etwa schon von vornherein als Ex
ponent der hessischen Ausdehnungspolitik gegriindet worden? 
SoUte etwa] mit ihrem Namen, der wie eine Antithese zu dem 
Namen des benachbarten Sachsenberg klingt, dem Sachsentum, 
dessen StammesbewuBtsein bereits aus se in en ,Sachsen'-Namen zu 
uns sprach, das Hessenland als Trager und Hiiter stammfrankischer 
Tradition [gegeniibertreten? Eine solche hat es in Hessen, wie wir 
gezeigt haben m6chten", nicht gegeben. Vielmehr heiBt Franken
berg wahrscheinlich nach einer langst ausgegangenen frankischen 
Burg, auf deren k6nigseigenem Grund und Boden der Landgraf, 
als ware er wirklich Sachwalter des Reiches, diese seine Stadt be
griindet hat", friiher, nicht spater als die corveyische Nachbarin 
entstand'5, die also erst nach dem Vorbild Frankenbergs und ihm 
zum Tort als Tragerin des niedersachsischen Stammesgefiihls auf 
den Namen Sachsenberg getauft worden ist.] 

[Auch ohne das hier immerhin noch spiirbare Mitspiel des nun 
bald endgiiltig abdankenden Reichsgedankens ist in unserem Grenz-

It [Unhaltbar ist die im Erstdruck folgende Vermutung, das Gebiet des Erz
priestersprengels Sdl.utzeberg (um Wolfbagen) babe einst groOtenteils samsischen 
Charakter aufgewiesen und ibn erst durch diese Gegenbewegung eingebtiOt, 
vgl. ScHR6DER-P£I£RSEN (5. A . • ) S . 9 f. Immerhin bleibt bestehen, daB 1385 
auBer den beiden Stuhlen von Grebenstein und Sdlartenberg auch der von Zieren
berg, das im Sprengel Schtilzeberg lag, ausdrtidtlidl auf engrismer Erde lokalisiert 
wird (ebd. S. 10 A . 36, S. 125 A . 107). Aber ein Schlu8 la8t sich daraus nicht ziehen.] 

It (Erwahnt sei die parallel verlaufende Entwiddung ostlidl. der Weser, wo 
Heinrich der L6we als Erbe der Northeimer die niedersachsische Welle erneut 
mil Vehemenz vorlragt; bis aut Munden geht auch der Erfolg dies er Expansion 
wieder verloren. Vgl. bes. K. A. EcIOtARDT, Heinr. d. L. an Werra und Oberweser 
(2. Aufl. 1958).1 

IS (Vgl. unten Nr. 3 S. 371 ft. Mit Rtidtsicht aut diese Arbeit wurden die vor
liegenden beiden Absatze erganzt und umgearbeilet.) 

.. [Vg!. ebd. S. 378 f. A. 110.) 
15 (Vgl. unten Nr. 4 S. 429 A. 102.J 
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gebiet die hessische Expansionstendenz der sachsischen weiterhin 
iiberlegen geblieben.] 

[An Beispielen fehlt es nicht. So ist es] bezeichnend, daB das 
seinem Ursprunge nach rein sachsische Haus Waldeck sich se it 
dem 13. Jahrhundert nicht nur zeitweise, sondem dauemd bei 
seinen Heiraten vom Norden abwendet und seine Frauen fast nur 
in siidlichen Geschlechtem sucht. Voliends gewinnt die in ihm vor
herrschende hessische Einsteliung im ganzen Lande Waldeck das 
Ubergewicht, als die Reformation die Grafschaft kirchlich selbstiin
dig werden liiBt und von der westfiilischen Diozese Paderbom ab
schniirt. Die Politik aber, mit der der hessische Landgraf seit dem 
Ende des Mittelaiters auf sachsischem Boden Erwerbungen macht, 

• 

zum Teil in weitab liegenden Exklaven, ist gewiB nur noch durch 
rein dynastische Erwagungen bestimmt, durch stammhafte Motive 
kaum irgendwie angeregt. Indem also der politische Stammesge
gensatz in unserem Grenzgebiet zuriicktrat, ist der unausgetragene 
Gegensatz der Volkstiimer mehr und mehr auf die unpolitischen 
unter den Erscheinungsformen der Kuitur beschriinkt worden; nun 
ist fast nur noch der Verkehr, neben dem Staat der andere Motor 
wandemden Kuiturgutes, berufen gewesen, ihre Wellen fortzu
pflanzen und zu lenken. 
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