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weit verstreuten und oft schwer zugänglichen Literatur, was für sich allein schon 
höchst verdienstlich wäre, er hat darüber hinaus auch ungedrucktes Archiv- 
material in weitem Umfang herangezogen, was heutzutage in gewissen »pro
blembewußten« Kreisen sogenannter Historiker ja wahrlich keine Selbstver
ständlichkeit ist. Gerade das Beispiel des Kampschen Werkes demonstriert noch 
einmal ad oculos, daß eine regional begrenzte Untersuchung, die auf die - zu
gegebenermaßen zeitraubende und mühsame - Archivarbeit verzichtet, im Grun
de nur wissenschaftlich getarnte Belletristik, man könnte auch sagen wissen
schaftliche Scharlatanerie ist. Dabei hätte in Kamps konkretem Fall die Aus
rede nahegelegen, daß das behandelte Gebiet ja viel zu groß sei, als daß seine 
archivalische Erfassung ins Auge hätte gefaßt werden können. Kamp hat auf 
diese Ausrede verzichtet und viele Jahre mühsamer Archivarbeit auf sich ge
nommen, um der Forschung ein Arbeitsinstrument an die Hand zu geben, das 
über Jahrzehnte hinaus, wenn nicht noch viel länger, maßgeblich bleiben wird. 
Manch junger Historiker, der »karrierebewußter« gedacht und gehandelt, da
bei die formalen Kriterien akademischer »Kollegialität« auch rascher erfüllt hat, 
mag sich im stillen Kämmerlein fragen, ob seinem Oeuvre eine ähnliche Dauer 
beschieden sein wird - falls ihm eine solche Frage überhaupt je in den Sinn 
kommen sollte.

Es schiene mir töricht, bei einem solchen Werk in die Details zu gehen. Das ist 
Sache der künftigen Forschung, die sicher da und dort noch eine Ergänzung 
oder Korrektur anzubringen haben wird. Das kann gar nicht anders sein und 
mindert nicht im geringsten den Wert von Kamps Arbeit. Nur einem Bedauern 
sei Raum gegeben, das dem Herausgeber der Normannendiplome leicht aus der 
Feder fließt, dem Bedauern nämlich, daß Kamp erst mit dem späten 12. Jahr
hundert einsetzt und sich nicht entschließen konnte, auch die normannische Zeit 
in seine Untersuchung einzubeziehen. Das ist natürlich ein höchst egoistisches 
Bedauern, das allerdings durch die sachliche Feststellung gemildert wird, daß 
die süditalienische Kirche der Stauferzeit ohne das normannische Vorbild gar 
nicht verständlich ist und Kamp im darstellenden Teil so ohnehin gezwungen 
sein wird, immer wieder auf die Normannenzeit zurückzukommen. Aber Kamp 
wird wohl mit Recht einwenden, daß die Arbeit auch so lange genug gedauert 
hat. Es bleibt daher nur, unseren Dank zu erneuern für ein Werk, das aus der 
Forschung bald nicht mehr wegzudenken sein wird.

Carlrichard Brühl, Gießen

Kaspar Elm, Quellen zur Geschichte des Ordens vom Hlg. Grab in Nordwest
europa aus deutschen und niederländischen Archiven (1191-1603), Bruxelles, 
(Acad4mie royale de Belgique, commission royale d’Histoire) 1976, 225 p.

L’histoire de l’ordre des chanoines reguliere du Saint-S4pulcre, dtabli ä Jerusa
lem au lendemain de la conquete latine, puis replie sur ses prieur^s occidentaux 
apr£s la perte de sa raison d’etre, a £t4 jusqu’ä present relativement peu etudi^e 
par les historiens. Les sources documentaires centrales font en effet d&faut apr&s
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la fin de la Compilation du cartulaire du chapitre au debut du XIIIe sifecle. Quel
ques pauvres 4paves de la fin du XVe si^cle, conserv^es aux archives d’Etat de 
Perouse oü vivaient chichement les derniers prieurs g^n^raux, ne comblent pas 
cette lacune.

C’est donc dans les provinces de l’ordre qu’il faut aller chercher le mat^riel 
documentaire 4pars, et in^galement conserv^ selon le mode de disparition des 
prieur^s. Soeur Hereswitha, chanoinesse du Saint-S^pulcre de Turnhout en Bel- 
gique, dont on regrette avec tristesse la fin soudaine en janvier de cette ann£e, 
avait consacr£ sa vie au d£veIoppement de l'ordre dans les Pays-Bas möridio- 
naux, s’attachant plus particuli^rement aux chanoinesses qui essaim^rent dans 
de nombreux couvents aux XVIe et XVIIe si^cles. Plus r^cemment Madame 
Line Skorka-Florentin vient de soutenir sa th^se d’Ecole des Chartes sur les 
prieur£s polonais du Saint-Sepulcre.

K. Elm, qui a d£j& longuement travailie sur l’ordre du Saint-Sepulcre, re- 
prend la question des provinces du Rhin moyen et des Pays-Bas. A dire vrai 
c’est la r£gion la mieux d^frichte par les historiens, car aussi la plus riche en 
documents. Elle ben^ficie de plusieurs chances qui ont attir£ l’attention des 
chercheurs: les archives du prieur£ de Denkendorf qui remontent au XIIe si^cle 
et qui ont permis des monographies exemplaires; une r^forme religieuse par Jan 
van Abroek, prieur du monastfcre du Mont Sainte Odile pr&s de Roermond, 
accompagn£e d’une expansion ephemere de l’ordre dans les vingt derni&res an- 
n^es du XVe si^cle, dont subsiste la souche des couvents de chanoinesses; enfin 
une long£vit£ surprenante de l’ordre dans ces r^gions, qui tkhappe comme en 
Pologne et en Aragon k la dissolution ordonn^e par le pape en 1489.

A un vaste ensemble documentaire dijh publik, K. Elm ajoute 83 documents; 
privil^giant la forme du r^geste, il n’en edite que 25. Ces actes issus des archives 
d’Etat de Stuttgart, Utrecht, Bruges (fonds de Limbourg-Stirum), Arnheim, Mar- 
bourg et Düsseldorf et des archives priv^es, apportent de nouveaux dclairages 
sur l’histoire de l’ordre. Le premier acte, une bulle de Cölestin III de 1191, ap- 
porte le premier indice d’une institution canoniale de Jerusalem dans le dioc^se 
de Li£ge k la fin du XIIe si^cle. De meme l’edition de K. Elm permet de retracer 
d£s 1337 la succession des prieurs d’Henegouw pr£s de Hasselt.

Importante aussi est la bulle retrouv^e de Martin V de 1431, qui autorise les 
fr&res Pierre et Jacques Adorno d’^tablir une dglise sous le vocable de Jerusalem 
k Bruges, en l’honneur de la Passion et du Saint-Sepulcre, avec un chapelain 
rattache k l’ordre du Saint-Sepulcre. On connait bien cette dglise de Bruges, 
dont la creation est typique du developpement de la mystique de la Passion k 
la fin du moyen äge, animee et soutenue par l’evocation du peierinage en Terre 
sainte. Le fils du fondateur fera d’ailleurs lui meme un cd£bre redt de voyage 
en Palestine. L’eglise toute entere est vouee k la Passion, avec un etrange et 
macabre maitre-autel, et surtout un peu en dehors, une petite cellulle basse et 
sombre, k la porte minuscule, qui represente la cella interieure du tombeau du 
Christ k Jerusalem, teile que la voyaient les p^lerins. MSme si le rattachement 
k l’ordre canonial ne fut jamais effectif, il etait important de noter que ce raonu- 
ment de la mystique hierosolymitaine avait ete con^u k la base en liaison directe 
avec l’ordre canonial du Saint-Sepulcre.
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Ensuite l’auteur s’attache aux fondations de la r^forme de Jan van Abroek, 
k la fin du XVe et au d£but du XVIe si^cle. II £dite en particulier des documents 
issus de la famille de Culemborg qui permit la fondation du monast&re de Je
rusalem k Culemborg et de l’4phem£re prieur£ de ’Sbeer-Hendrikskinderen en 
Zeiande. K. Elm pense aussi attribuer au Saint-S4pulcre le prieur£ de Kirchein 
pr£s de Marbourg, qui passe ensuite aux Teutoniques.

Puis l'auteur s’attache longuement et edite de nombreux documents sur la 
vie de l’ordre aux XVIe et XVIIe si£cle.

En bref, une oeuvre utile qui rend accessible facilement les documents de la 
recherche sur un petit ordre des Pays Bas du Sud, rattach4 ^pisodiquement par 
un lien tr£s lache avec un ordre de Terre sainte mourant, puis survivant avec 
vitalite dans son cadre provincial.

Genevi£ve Bresc-Bautier, Paris

Guy Bois, Crise du fdodalisme, Paris (A. Colin) 1976, 8°, 412 S., carte (Cahiers 
de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 202).

Guy Bois legt mit seiner Habilitationsarbeit nicht nur eine regionale Geschichte 
der Ostnormandie von 1310 bis 1550 vor, sondern einen Erklärungsversuch der 
wirtschaftlichen und sozialen Krise des gesamten christlichen Abendlandes, die 
zugleich eine Krise des Feudalsystems gewesen ist.

In drei Etappen, zwischen denen jeweils Phasen des Wiederaufschwungs la
gen, verringerte sich die Zahl der Einwohner in 1348-1380, 1415-1422, 1436- 
1441 als Folge des Krieges mit England und der Pest- und Hungersnöte. Nach 
1450 steigt die demographische Kurve ununterbrochen bis 1500 und dann un
regelmäßiger bis 1560: In der Mitte des 16. Jahrhunderts verringerte sich die 
Bevölkerungszahl dieser Region um ein Viertel gegenüber dem Ende des 13. 
Jahrhunderts.

Die Getreide- und Industriepreise folgten im großen und ganzen dieser Ent
wicklung: Sie fielen von 1330 bis 1460 (mit überdies kleineren Zeitabschnitten: 
Preisanstieg von 1335 bis 1375, Preissturz von 1375 bis 1405-10, Preisanstieg 
von 1405-10 bis 1438-1440, Preissturz von 1440 bis 1465) und stiegen von 1465 
bis zum Ende der betrachteten Periode, stehen also in einem eindeutigen Zu
sammenhang mit dem Bevölkerungszuwachs, d. h. mit der Nachfrage der Ver
brauchsgüter.

Die Reallöhne zeigten eine entgegengesetzte Tendenz und dokumentieren 
somit den Zusammenhang von Angebot und Nachfrage: Niedrige Löhne in der 
Zeit mit demographischem Übergewicht (bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts), 
hohe Löhne von 1320 bis 1460, in einer Zeit, da Arbeitskräfte seltener waren. 
Als die Getreidepreise nach 1460 fielen, stiegen die finanziellen Schwierigkei
ten bei der landwirtschaftlichen Nutzung und es erfolgte eine erneute Ver
schlechterung der Lohnverhältnisse.

Neben der Untersuchung der Beziehungen zwischen Menschen und Löhnen 
beschäftigt sich der Autor in einem zweiten Teil mit den verschiedenen Wirt-


