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la toponymie. Les listes episcopales donnern un plus grand nombre de noms germaniques dans 
les regions oü, par d’autres sources, nous savons que la conccntration germanique etait la plus 
forte: Castille et Nord Ouest, ainsi que les zones frontaliercs. II y a lä, cc me semble, un acquis 
essentiel pour la comprehension de Phistoire visigotique. Mais c'est aussi la source de bien des 
problemes que M. Kampers ne souligne pas assez, tant il lui parait naturel de trouver des 
eveques gots lä oü il y avait des garnisons gotiques. II y aurait pourtant beaucoup ä dire sur ce 
que cette Situation revcle. La fusion aurait-elle ete moins forte qu’on ne l’imagine apres 589? Y 
a-t-il lä-dessous un probleme linguistique, les Gots preferant un clerge parlant leur langue? 
Subsistait-il une mefiance du gouvernement de Tolede ä Pegard des eveques romains? M. Kam
pers souligne ä juste titre la coincidence entre Paccession du got Theodulfus au siege de Malaga et 
la reprise de cette ville aux Byzantins par Sisebut en 614 (p. 188). Le roi lettre, ami d’Isidore, 
redoutait-il encore, quelque trente ans apres, une nouvelle collusion des Hispano-romains avcc 
PEmpire, comme au temps d’Hermcncgild? A moins que Pafflux d‘une garnison gotique n’ait 
modifie la composition sociologique de la ville. Mais au fait, comment etait designe un eveque ä 
cette epoque en Espagne? Quelle etait la part du choix royal et celle de Pclcction populaire? 
Voila autant de questions qui meritaient d’ctre posces, a defaut de pouvoir etre resolucs.

La derniere etude sur Pelement hispano-romain dans le clerge constitue la contre-eprcuve de 
Petude precedente. Les Romains dominent dans les regions de faible implantation gotique. 
Cependant la penetration gotique dans Pepiscopat ne rcsta pas limitee aux regions de plus forte 
implantation gotique. S’il fallait tirer de cet ensemble une thesc generale, que d’ailleurs Pauteur 
se garde de tirer formellement, ce serait celle d’une germanisation progressive de PEspagnc. On 
saisit lä les limites de la-methode statistique qui, en opposant des groupes ethniques risque de 
dissimuler la rcalitc plus profondc d’une fusion reelle. La presence de Romains authentiques 
dans les hauts grades de Parmee, necessairement moins frequente, n’est pas moins significative 
que la presence de gots dans Pepiscopat.

Ces quelques remarques montrent äquel point le travail de M. Kampers est stimulant. Nous 
avons lä une contribution essentielle ä notre comprehension de la societc du royaume visigoti
que. Quant ä la partie prosopographique de Pouvrage, eile complete heureusement Poeuvre de 
L. A. Garcia Moreno.

Marc Reydellet, Rennes

Louis et Gabrielle Trenard, Le Diocese de Belley, Paris (Beauchesne) 1978, 288 S. (Histoire 
des dioceses de France, 7).

Als siebenter Band innerhalb der neuen Serie der Reihe »Histoire des dioceses de France« 
gelangt das Bistum Belley zur Darstellung. Gemäß den Richtlinien der Reihe hatten die 
Autoren, die für den ganzen Band gemeinsam zeichnen, die Geschichte des Gebiets der 
heutigen Diözese Belley zu schreiben. Ein schwieriges Unterfangen, wenn man sich vergegen
wärtigt, daß von den 530 Pfarreien, aus denen 1822 innerhalb der Grenzen des Departements 
Ain die neue Diözese Belley gebildet wurde, 343 zum Bistum Lyon, 95 zum Bistum Genf, 40 
zum Bistum St-CIaude und 3 zum Bistum Mäcon gehörten, während nur 49 schon Teil der alten 
Diözese Belley waren. Allerdings umfaßten sic ihre Kerngebiete mit dem Bischofssitz im 
Zentrum sowie das weltliche Herrschaftsgebiet des Bischofs. Die Teile der Diözesen Lyon, 
Genf und St-Claude, die innerhalb des neuen Bistums bedeutendes Gewicht erlangten, waren in 
ihren alten Diözesanverbänden eher unbedeutende Gebiete. Sie wurden daher in der kirchli
chen Historiographie nie als Einheit gesehen und dargcstcllt. Dieser Sachlage gemäß lagen den 
Autoren für die Institutioncngeschichte vor allem Kloster- und Ordcnsgcschichten vor, die in 
den betreffenden Abschnitten auch ihren Niederschlag gefunden haben. Eine zusammenhän
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gende Darstellung der Bistumsinstitutionen sucht man dagegen vergeblich. Das Bestreben, die 
Geschichte jedes Teilgebietes in angemessenem Umfang zu schreiben, hat die Darstellung des 
alten Bistums zu sehr in den Hintergrund verdrängt.

Der Stoff über die Zeit vor dem Zusammenschluß wird in einem ersten Teil des Buches nach 
Epochen gegliedert und präsentiert sich in sechs Kapiteln: Les origines - Une epoque deferveur 
(XI-XIII* s.) - Les transformations de la fin du Moyen Age - Troubles et crises du XVI* s. - La 
reforme catholique (1601-1701) - Au temps des Lumieres (XVIII* s.). Etwas schematisch 
werden in ihnen die allgemeinen Zeitumstände, das kirchliche Leben der Gläubigen, die 
Aktivitäten und bedeutendsten Vertreter des Bistums-, Pfarr- und Ordensklerus, jeweils 
bezüglich der einzelnen Gebiete, abgehandelt. Aus diesem Vorgehen entstand eine Vielzahl 
kleiner, inhaltlich kaum untereinander verbundener Abschnitte, deren Abfolge daher teilweise 
zufällig erscheint. Die durch den chronologischen Rahmen der Kapitel bedingte Nebeneinan
derreihung erschwert es, thematische Zusammenhänge über die verschiedenen Kapitel hinweg 
zu verfolgen. Dies trifft nicht mehr zu für den zweiten Teil des Buches über das neue Bistum 
Belley mit den Kapiteln: La crise revolutionnaire: dechirement et esperances (1788-1822) - La 
restauration du diocese de Belley (1823-1852)- Une eglise triomphaliste (1852-1878)-Guerres 
et conflits (1880-1935) - Vers une Eglise nouvelle? Hier wird die Darstellung deutlich breiter 
und gewinnt mit der Einheit der Materie den im ersten Teil vermißten inneren Zusammenhalt. 
Als Anhänge sind eine bibliographische Zusammenstellung, die Liste der Bischöfe und ein sehr 
nützlicher kartographischer Teil angefügt.

Eisanne Gilomen-Schenkel, Basel

Saint-Thierry, une abbaye du VI* au XX* siede. Actes du Colloque international d’Histoirc 
monastique Reims-Saint-Thierry, 11 au 14 octobrc 1976, rcunis par Michel Bur, Saint-Thierry 
(Association des Amis de Pabbaye de Saint-Thierry) 1979, in-4°, XVIII-643 S., 11 Tafeln.

Die alte Abtei Saint-Thierry auf dem Mont d’Hor im nördlichen Vorfeld von Reims, seit 1968 
als Benediktinerinnenpriorat wieder besiedelt, stand 1976 im Mittelpunkt eines interdisziplinä
ren Colloquiums, dessen Referate in diesem stattlichen Quartband wiedergegeben sind. Die 33 
Beiträge verteilen sich etwa je zu einem Drittel auf die frühe Geschichte des Klosters bis zum 
12. Jh., auf die Zeit des großen Theologen und Mystikers Wilhelm von Saint-Thierry (Abt 
1121-1135, f 1148/49) sowie auf die jüngeren Epochen bis zur Aufhebung der Abtei 1776/77.

Aus dem ersten Teil, der von einer namenkundlichen Studie von Jacques Chaurand (Le 
paysage ä la lumiere de la toponymic, S. 3-14) cingcleitet wird, ist hervorzuheben Jacques 
Hourlier, Le monastere de Saint-Thierry aux epoques merovingienne et carolingienne (S. 15- 
38), der nach einer quellenkundlichen Übersicht der Vitae s. Theodcrici (erster Abt, + vor 534) 
und s. Theodulfi (dritter Abt, + um 590) die Entwicklung von der Gründung (um 508?) durch 
Remigius von Reims bis zum Jahre 972 nachzeichnet, als Erzbischof Adalbero die seit der 
Karolingcrzcit erkennbare kanonikale Lebensform in Saint-Thierry durch Einführung der 
Benediktregel abschafftc. Diesen Rcformcingriff stellt sodann Michel Bur, Saint Thierry et le 
renouveau monastique dans le diocese de Reims au X* siede (S. 39-49), in den zeitgeschichtli
chen Rahmen, leider fast ohne Berücksichtigung der deutschen Forschung. Es folgen Domini
que Neouze, Lc tempore! de Pabbaye de Saint-Thierry du X* au XIII* siede (S. 51-63), mit 
mehreren Schaubildcrn, gestützt auf das Chartular vom Ende des 13. Jh., sowie Anne Prache, 
Architccture ct sculpturc romancs ä Saint-Thierry, lcur rapport avcc lc milicu remois (S. 65- 
71), über die Anfänge der nicht mehr erhaltenen Abteikirche. Maric-Picrrc Laffitte, Esquisse


