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vierten mit Ubernamen. Christmann erbrtert auch die groBen Schwierigkeiten 

fur die Familiennamenforschung in der Pfalz, da zahlreiche auslandische, vor 

allem wallonische Namen manchmal auf die merkwiirdigste Weise eingedeutscht 

bzw. pfalzisiert wurden. Da die Kurpfalz offiziell sehr friih ein evangelisches 

Land geworden war, suchten zahlreiche Protestanten aus den westlichen Lan- 

dern, hauptsachlich Hugenotten, in der Pfalz Zuflucht, fbrderten auBerdem in 

der Pfalz Gewerbe und Industrie. Braun berichtet fiber die Zu- und Abwan- 

derung nach und aus der Stadt Kaiserslautern, die dort wie in der gesamten 

Kurpfalz besonders rege war. Wurden im Gefolge der Reformation zahlreiche 

auswartige, wegen ihres Glaubens vertriebene Familien aufgenommen, so wan- 

derten ebenso zahlreiche Pfalzer unter der neuen katholischen Kurlinie der 

Pfalz-Neuburger Wittelsbacher (ab 1685) nach PreuBen und nach Amerika aus.

Die 60 Seiten umfassenden Register sind gewissenhaft angelegt und so aus- 

fiihrlich, daB jeder Heimatforscher miihelos weiterarbeiten kann; das ist einer 

der wesentlichsten Vorteile dieses Biirgerbuches. Es bietet somit eine solide 

Grundlage fur die weitere Erforschung der Stadtgeschichte von Kaiserslautern.

Eberhard Zahn

Alzeyer Geschichtsblatter. Herausgegeben vom Altertumsverein Alzey und Um- 

gebung E. V. und vom Kuratorium Alzeyer Museum. Heft 1, Alzey 1964. 

Verlag der Rheinhess. Druckwerkstatte Alzey. 155 S., 71 Abb., 1 Faltkarte.

Im Jahre 1964, als auch das Heimatmuseum wiedererbffnet wurde, gab der 

Altertumsverein Alzey und Umgebung zusammen mit dem Kuratorium Alzeyer 

Museum die „Alzeyer Geschichtsblatter1' heraus, eine heimatgebundene und 

heimatbezogene historische Zeitschrift, die alle kulturellen Belange der Ge- 

biete um Alzey umfaBt und die Forschungsergebnisse in diesen Geschichts- 

blattern der Offentlichkeit iibermittelt. Im Geleit betonen die Herausgeber, 

daB man ganz bewuBt den Stil und die Methode der heimatkundlichen Erzah- 

lungen fernhalte mit der Begriindung, daB eine ernste kritische Beschaftigung 

mit den geschichtlichen Quellen und Dokumenten notwendig sei; es wurden 

also von vornherein die Grenzen der Zeitschrift abgesteckt und die Aufgabe- 

stellung prazisiert: eine wissenschaftliche, auf ein engeres Gebiet — auf das 

um Alzey — beschrankte fortlaufende Verbffentlichung. DaB die Geschichts

blatter wahrscheinlich aus diesem Grunde nicht von einem groBeren Kreis 

gelesen werden, liegt auf der Hand, sie bilden aber dafiir nicht nur fur den 

Wissenschaftler, sondern gerade auch fur den volkstumlichen Heimatschrift- 

steller die sicheren und auch fur diese Arbeiten notwendigen historischen 

Grundlagen.

Das erste Heft von 1964 erfiillt in hohem MaBe die Zielsetzung, die den 

Herausgebern vorschwebte. Die Beitrage vermitteln zusammengenommen ein 

Stuck Alzeyer Geschichte, die aber doch als ein Stuck unserer Gesamtgeschichte 

gesehen wird, beginnend mit einem Uberblick von Volker Sonne uber die 

Erdgeschichte, aber im wesentlichen bezogen auf das pfalzisch-rheinhessische 

Gebiet. Bernhard Stiimpel behandelt die Vor- und Friihgeschichte des 

Kreises Alzey und die zahlreichen Funde aus der Rbmerzeit. Uber Volker von
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Alzey, dem Begleiter Hagens im Nibelungenlied, berichtet Richard Wil

helm in einem spannenden, auch die Forschungsergebnisse referierenden Auf- 

satz, Geschichte und Dichtung einander gegeniiberstellend. Einen wertvollen 

Beitrag zur Topographie der Stadt bringt Ernst Stephan. Stephan faBte 

alle historischen Bauten von Alzey topographisch zusammen, um deren Aus- 

sehen und Geschichte festzuhalten. In dem 1965 erschienenen zweiten Heft der 

Geschichtsblatter behandelt er die Baudenkmaler des Landkreises.

In den „Berichten“ dieses ersten Heftes steckt viel Wissenswertes und Inter- 

essantes; so erfahren wir beispielsweise von einem Treffen der Bukowina- 

Deutschen in der Heimat ihrer Urahnen im Alzeyer Land.

Mittlerweile sind Heft 2 (1965) und 3 (1966) erschienen, Heft 3 in erweitertem 

Umfang. Auch diese Hefte enttauschen nicht, sie bringen wie das erste zuver- 

lassiges Anschauungs- und Studienmaterial. Wir wiinschen den Herausgebern 

eine moglichst weite Verbreitung ihrer mit viel Liebe und Hingabe gestalteten 

„Alzeyer Geschichtsblatter1'. E. Zahn

Hermann Heimpel, Geschichtsvereine einst und jetzt. Vortrag, 

gehalten am Tag der 70. Wiederkehr der Griindung des Geschichtsvereins 

fur Gottingen und Umgebung. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 

1963. 35 S., 2,80 DM.

AnlaBlich der 70. Wiederkehr der Griindung des Geschichtsvereins fur Got

tingen und Umgebung 1962 hielt der Historiker Hermann Heimpel einen Fest- 

vortrag „Die Geschichtsvereine einst und jetzt". Heimpel untersucht die Motive, 

die zu der Griindung der zahlreichen Geschichtsvereine fiihrten, und erkannte 

vier Gruppen, eine erste, noch von dem Geist der Aufklarung genahrte Gruppe 

von Griindungen in den Jahren 1779 bis 1819, die Heimpel die „gemeinniitzige 

patriotische" nennt; die Trierer „Gesellschaft fur niitzliche Forschungen", zwar 

auf franzbsische Initiative hin 1801 gegriindet, gehort in diese erste Gruppe. 

Die zweite Reihe der Griindungen zwischen 1819 und 1848 nennt Fleimpel die 

,,vormarzliche“. Die damals gegriindeten Vereine sind in erster Linie konser- 

vative und bewahrende Institutionen, weniger einem patriotisch-vaterlandischen 

Gedanken verpflichtet, obwohl das Geschichtsstudium dem Vaterland gait. Die 

meisten Vereine gehen auf Regierungsinitiative, zumindest aber auf staatliche 

Anregung zuriick, und Heimpel bemerkt dazu, daB diese Vereine meist auch 

gar nicht ohne staatliche Planung hatten existieren kbnnen.

Nach 1848 erfolgte eine weitere Gruppe von Vereinsgriindungen. Diese Griin- 

dungen gipfelten in den groBen Organisationen wie den Gesamtverein der 

Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine, das Germanische Nationalmuseum 

und das Rbmisch-Germanische Zentralmuseum (1852). Es ist auch die Zeit, in 

der die groBen wissenschaftlichen Akademien gegriindet wurden.

Die vierte Gruppe nennt Heimpel die „ Gruppe der Selbstverstandlichkeiten" 

und meint damit, daB man dort, wo es noch keinen Geschichtsverein gibt, einen 

griinden miisse. In diese Gruppe gehort auch der Gbttinger Verein.

Bei alien vier Gruppen ist es bemerkenswert, daB die meiste Initiative nicht 

von Fachgelehrten ausging, sondern von Laien; Laien waren im wesentlichen


