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C. Mundt-Espin, Charles et Fran^oise? Sur la poesie latine de Baudelaire »Franciscae meae 

laudes« (p. 311-322) a conduit un savant commentaire intertextuel qui eclaire par des referen- 

ces presque exclusivement modernes les intentions esthetiques du poete. J’aurais aime quel- 

ques rapprochements aussi avec le moyen-äge, en particulier avec les valeurs de l’amour 

courtois. Dans ce domaine, Sartre ne me parait pas le commentateur ideal des references au 

culte marial et ä sa nebuleuse de valeurs. Enfin, si le ressourcement aupres des metamorphoses 

d’Ovide est le bienvenu, je suis surpris que l’auteur fasse silence sur une possible interpretation 

de la symbolique des eaux par celle du bapteme et sur l’absence de tout commentaire du 

pourtant fameux et evocateur o castitatis lorica.

Sans doute est-ce faire la preuve de trop d’avidite pour un recueil qui ne pouvait traiter 

exhaustivement les multiples questions abordees. Son interet est eminent et confirme combien 

la culture europeenne a besoin de latinistes pour garder la maitrise de sa propre histoire.

Michel Banniard, Toulouse

Villes et campagnes au Moyen Äge. Melanges Georges Despy, publies par Jean-Marie 

Duvosquel et Alain Dierkens, Lifcge (ßditions du Perron) 1991, 837 S.

Die umfangreiche Festschrift zum 65. Geburtstag des Brüsseler Mediävisten greift im 

Titel einen wichtigen Aufsatz des Gelehrten aus dem Jahre 1968 (Villes et campagnes aux IXe 

et Xc siecles: l’exemple du pays mosan, Revue du Nord 50, S. 145ff.) auf. Nach einer 

einleitenden wissenschaftlichen Würdigung des Jubilars durch Leopold Genicot (L’apport de 

Georges Despy a l’histoire medievale, S. 45-50) folgen 39 alphabetisch nach den Autorenna

men geordnete Beiträge vorwiegend zur Geschichte des nordfranzösisch-belgisch-niederlän

dischen Raumes, die den Zeitraum vom frühen bis zum Spätmittelalter betreffen.

Maurice-A. Arnould, L’industrie drapiere dans le comte de Hainaut au Moyen Äge 

(S. 51-69) kommt zu dem Ergebnis, daß der Tuchfabrikation in dieser Region ein höherer 

Stellenwert beizumessen sei als bisher angenommen. Jean Baerten, La bataille de Worringen 

(1288) et les villes brabangonnes, limbourgeoises et liegeoises (S. 71-85) geht es vor allem um 

eine Widerlegung der Thesen von Piet Avonds (Brabant en de Slag bij Woeringen. Mythe en 

werkelijkheid, Bruxelles 1989, S. 5-99), die das Verhältnis der Städte zur Territorialpolitik der 

Herzöge von Brabant betreffen. Claire Billen, Binche et sa Campagne: des relations economi- 

ques exemplaires (XIIe-XIIIc siecle) (S. 87-109) zeigt die Bedeutung des agrarischen Umlandes 

für die städtische Entwicklung von Binche auf und liefert damit einen Beitrag zur l’histoire 

urbaine du Hainaut. Claude Bruneel, Le prix du ble ä Jodoigne au XV€ siecle (S. 111-134) 

verfolgt an diesem Fallbeispiel mit Hilfe anschaulicher Graphiken die Getreidepreisentwick

lung im 15. Jh. und setzt die starken Schwankungen in Beziehung zu politischen und 

ökonomischen Krisen dieses Jahrhunderts. Michel Bur, Le diplöme de Charles le Chauve du 

22 novembre 864 relatif ä la monnaie de Chälons-sur-Marne: un faux (S. 135-141), führt den 

Nachweis, daß dieses Privileg Ende des ll.Jhs. verfälscht worden ist.

Jean-Marie Cauchies, Un officier comtal Hainuyer mal connu: le prevöt forain du 

Quesnoy (deuxieme quart du XVe siecle) (S. 143-157) liefert einen Beitrag zur Verwaltungs

und Institutionengeschichte des frühneuzeitlichen Territorialstaates, indem er die Funktion 

der prevöte foraine (zuständig für die Bourgeoisie foraine) erläutert. Pierre Cockshaw, 

Determinants et determinatifs aux noms de lieux mentionnes sur les monnaies du VIe au XIVe 

siecle (S. 159-169) stellt vorwiegend für den französisch-belgischen Raum die Ortsnamenzu

sätze in den Münzumschriften zusammen, die Hinweise auf den Siedlungscharakter des 

Prägeortes geben. Philippe Cullus, Les »dons pour dettes faire avoir« dans les circonscrip- 

tions de Binche et de Bouchain au XIVe siecle (S. 171-192) wertet archivalische Quellen für 

zwei Verwaltungsbezirke der comte de Hainaut aus, die Einblick in das öffentliche Schulden

eintreibungsverfahren gewähren, wobei vor allem namenkundliche Erkenntnisse zu gewinnen 
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sind. Bemard Delmaire, Une ville artesienne et son terroir: Aire ä la fin du XIIIC siede 

(S. 193-206) will an diesem Beispiel die enge Verquickung des städtischen Zentrums mit dem 

agrarischen Umland aufzeigen. Alain Derville, Villes et campagnes dans la region Nord-Pas- 

de-Calais de Charlemagne ä Charles Quint (S. 207-222) zeichnet in einem chronologischen 

Längsschnitt die ökonomische, demographische und urbane Entwicklung in dieser Region 

nach. Jean-Pierre Devroey et Chantal Zoller, Villes, campagnes, croissance agraire avant 

l’an mil: vingt ans apres ... (S.223-260) führen den schon zitierten Aufsatz von Despy aus 

dem Jahre 1968 (Revue du Nord 50, S. 145 ff.) weiter und bieten einen Forschungsüberblick zu 

den beiden letzten Jahrzehnten. Michel de Waha, Bonnes villes, enceintes et pouvoir comtal 

en Hainaut aux XIVe et XVC siecles (S. 261-281) erweist die ma. Befestigungen der Städte der 

comte de Hainaut als Ergebnis einer landesherrlichen Politik, die das Ziel verfolgte, die 

gräfliche Autorität im Landesinneren durch Fortifikationen zu sichern.

Catherine Dh^rent et Dietrich Lohrmann, Fonctionnement et difficultes des moulins de 

Douai au bas Moyen Äge (S. 283-296) edieren und erläutern Quellen des 16. Jh. zur Mühlen

geschichte dieses Ortes. Alain Dierkens, Le culte de saint Monon et le chapitre de Nassogne 

avant 1100 (S. 297-321) behandelt die Gründung und Frühgeschichte dieses von der in den 

Ardennen gelegenen Benediktinerabtei St. Hubert abhängigen Kanonikerkapitels, wobei die 

Entstehungszeit und der Quellenwert der beiden erhaltenen Vitae sancti Mononis eingehend 

erörtert werden. Jean-Marie Duvosquel, Tonlieux et winages ä Comines au Moyen Äge 

(S. 323-333) beschäftigt sich mit dem Zollwesen der an der wichtigen Handelsstraße von Lille 

nach Ypern gelegenen Herrschaft Comines vornehmlich im 14.Jh. Philippe Godding, Le 

Conseil de Brabant au XVe siede, instrument de pouvoir ducal ä l’egard des villes? (S. 335-354) 

geht der Frage nach, inwieweit diese iurisdiktionelle Institution im 15.Jh. gegenüber den 

brabantischen Städten als Mittel landesherrlicher Zentralisationspolitik eingesetzt worden ist. 

Dieter Hägermann, Grundherrschaft und städtischer Besitz in urbarialen Quellen des 

9. Jahrhunderts (Saint-Maur-des-Fosses, Saint-Remi de Reims und Saint-Amand-les-Eaux) 

(S. 335-365) weist in einigen Urbaren bzw. urbarialen Aufzeichnungen des 9.Jhs. städtischen 

Besitz von grundherrschaftlich organisierten Klöstern zwischen Seine und Rhein nach und 

sieht eine dauerhafte Verbindung der Grundherrschaft mit der Stadt schon für diesen 

Zeitraum gegeben. Anne-Marie Helvetius, Avant la ville, la Campagne: recherche sur les 

paroisses primitives et les domaines anciens autour de Mons en Hainaut (S. 367-381) unter

sucht Pfarrorganisation und grundherrschaftliche Struktur des Territoriums Mons vor dem 

Einsetzen des Urbanisierungsprozesses im 13.Jh. Jean-Jacques Hoebanx, Routes du vin. 

Quelques itineraires suivis par des vins domaniaux entre le Rhin et le Brabant wallon au XVe 

siede (S. 383-404) beschreibt die verschiedenen Routen des Weintransportes zwischen Nivel- 

les und den zwischen Bonn und Linz gelegenen rheinischen Weingütern dieser Kirche im 

15. Jh. Jean-Louis Küpper, Episcopus, ingenui, cives et rustici. La chronique d’Anselme et la 

vie economique du pays mosan aux Xc-XIe siecles (S. 405-414) behandelt einzelne Episoden 

der Lütticher Bistumsgeschichte, die sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Deutungen zulas

sen. Stephane Lebecq, Pour une histoire parallele de Quentovic et Dorestad (S. 415-428) 

vergleicht die Geschichte dieser bedeutenden Handelsplätze vom 7.-9. Jh. Michel Margue, 

Rayonnement urbain et initiative comtale: l’exemple des chefs-lieux du comte de Luxembourg 

(S. 429-464) überprüft die zentralörtliche Funktion der Städte der Grafschaft Luxemburg im 

religiösen, administrativen und ökonomischen Bereich vorwiegend im 12./13.Jh. Andre 

Matthys, Les chäteaux de Mirwart et de Sugny, centres de pouvoirs aux Xe et XIe siecles 

(S. 465-502) rekonstruiert die Geschichte dieser im Einflußbereich der Abtei St. Hubert 

gelegenen Burgen aufgrund historischer (Mirwart) und archäologischer Quellen (Sugny). 

Ludo Milis, Purete et sexualite (S. 503-514) gibt einen Überblick über kirchliche Stellungnah

men zu Fragen der Sexualität und zur Funktion (sexueller) Enthaltsamkeit. Als Ergebnis läßt 

sich eine zunehmende Ausdifferenzierung der kirchlichen Bußpraxis gegenüber Sexualverge

hen in Form einer präzisen Kasuistik feststellen.
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Yoshiko Morimoto, Considerations nouvelles sur les *villes et campagnes« dans le 

domaine de Prüm au haut Moyen Äge (S. 515-531) kommt zu dem Schluß, daß auch an den 

zentralen Orten der Grundherrschaft selbst (Prüm, Münstereifel, St. Goar) schon im 9. und 

10.Jh. ein Urbanisierungsprozeß einsetzte. Nadia Mosselmans, Les villes face au prince: 

l’importance reelle de la ceremonie d’entree solennelle sous le regne de Philippe le Bon 

(S. 533-548) relativiert die Bedeutung der joyeuse entree entsprechend der Sicht der Zeitgenos

sen, die nur wenig darüber berichten. Jacques Nazet, L’evolution d’une localite hainuyere 

vers le stade urbain: Soignies du XIIe au XIVe siede (S. 549-562) untersucht die Verhältnisse in 

Soignies in dem angegebenen Zeitraum, in dem aus einer grundherrschaftlichen, um das 

Kanonikerstift St. Vincent gelegenen Siedlung etappenweise ein Marktort regionalen 

Zuschnitts entsteht, der in gewissem Maße auch städtische Züge erkennen läßt. Rene Noel, 

Moines et nature sauvage dans l’Ardenne du haut Moyen Äge: saint Remacle ä Cugnon et ä 

Stavelot-Malmedy (S. 563-597) wertet Quellen vornehmlich des 7.-9. Jhs. aus, die mit diesen 

monastischen Gründungen des hl. Remaclus in Zusammenhang stehen, um über die topogra

phischen Besonderheiten größere Klarheit zu gewinnen. Patrick Perin, Quelques considera

tions sur la basilique de Saint-Denis et sa necropole ä l’epoque merovingienne (S. 599-624) 

modifiziert und korrigiert in seinem Beitrag Zeitansätze zur Baugeschichte der Kirche von 

St. Denis, die S. McKnight Crosby, The royal abbey of Saint-Denis from its beginnings to the 

death of Suger (475-1151), New-Haven-Londres 1987, für die Vorgängerbauten in merowin- 

gischer Zeit erarbeitet hatte. Henri Platelle, La cathedrale et le diocese. Un aspect religieux 

du rapport ville-campagne. L’exemple de Cambrai (S. 625-641) beschäftigt sich mit der 

Ausbreitung des Kultes des hl. Gaugericus (Gery), zwischen 585 und 624-627 als Bischof von 

Cambrai bezeugt, in dieser und den angrenzenden Diözesen. Willy Steurs, Les phenomenes 

urbains dans le Brabant septentrional jusqu’aux environs de 1300 (S. 643-651) wendet sich 

dem Phänomen der planmäßigen landesherrlichen Städtegründung im nordwestlichen Brabant 

zu, einer Region, die Anfang des 12. Jh. in den Besitz der Herzöge von Brabant gelangte. 

Jacques Stiennon, Les tonlieux de transit et le droit de peche sur la Meuse namuroise au 

Moyen Äge ä la lumiere de deux documents cartographiques de 1502 (S. 653-675) macht zwei 

bisher unedierte Quellendokumente (Bibliotheque generale de l’Universite de Liege Nr. 4097, 

4098) von 1502 der Forschung zugänglich, die die Besitzrechte an den Transitzöllen und die 

Fischereirechte am Flußlauf der Maas in der Region Namur erhellen. Sakoe Tange, La 

formation d’un centre economique en Ardenne au haut Moyen Äge: Saint-Hubert dans sa 

region (S. 677-691) untersucht den frühen Besitzstand der Abtei St. Hubert im Hinblick auf 

seine geographische Struktur und kommt zu dem Ergebnis, daß es ein fast ausschließlich von 

der Abtei dominiertes Territorium gegeben habe. Andre Uyttebrouck, Des documents 

deconcertants: les comptes des pauvres de la paroisse de Meeffe (1395-1416) (S. 693-711) 

wertet Rechnungen aus den Jahren 1395-1416 aus, die die Einkünfte der Armentafel von 

Meeffe betreffen und liefert damit einen Beitrag zur Geschichte der Armenfürsorge dieses in 

einer Lütticher Enklave in der Region Namur gelegenen Städtchens. Erik van Mingroot, 

Een decennium uit de geschiedenis van de stad Kamerijk (Cambrai) (1092-1102/3). De 

voomamste acteurs (S. 713-745) bieter mit seinen personengeschichtlichen Studien (Bischöfe 

von Cambrai, Archidiakone, Domkapitel, Vasallen, Äbte und Pröpste der Diözese) einen 

wichtigen Beitrag zu einem entscheidenden Zeitabschnitt der Bistums- und Stadtgeschichte 

von Cambrai. Raymond van Uytven, »Poort«: une contribution ä la lexicographie urbaine 

(S. 747-762) kommt in seiner begriffsgeschichtlichen Studie zu dem Schluß, daß der Terminus 

po(o)rt einer der wichtigsten gewesen sei, um das Phänomen »Stadt« in der niederländischen 

Region zu benennen. Adriaan-E. Verhulst, Une ville-neuve comtale en Flandre au XIIe 

siede: Kluizen au nord de Gand (S. 763-771) behandelt die Anfänge der Siedlung Kluizen, die 

im 12. Jh. aus einem Zusammenwirken der Abtei Ename, die hier ein Priorat gründete, des 

Bischofs von Utrecht und der Grafen von Flandern entstand. Masahiko Yamada, Le 

mouvement des foires en Flandre avant 1200 (S. 773-789) verfolgt die Entwicklung der 
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kleineren flandrischen Märkte im 11. Jh., die sich um 1100 in der Abfolge zu einem rekonstru

ierbaren Jahreszyklus verdichtet, und weist den Grafen von Flandern bei der Marktentwick

lung im 12. Jh. eine bestimmende Rolle zu. Leon Zylbergeld, Les regulations du marche du 

pain au XIIIe siede en Occident et Nassize of bread« de 1206-1267 pour l’Angleterre 

(S. 791-814) stellt die Brotpreisverordnung des Königs Heinrich III. von England in den 

Mittelpunkt seiner Untersuchung.

Wolfgang Peters, Köln

Ä propos des actes d’eveques: hommage ä Lucie Fossier. fitudes reunies par Michel Parisse, 

Nancy (Presses Universitaires de Nancy) 1991, 324 p.

Einer Pionierin auf dem Sektor des Einsatzes quantifizierender Methoden, der Initiato

rin von »Le Medieviste et l’Ordinateur«, ist von Mitarbeitern und Schülern eine Festschrift 

überreicht worden. Sie beginnt mit einem Werksverzeichnis von Mme Fossier, das den 

Schwerpunkt ihrer Arbeiten: Methode und Anwendung historisch ausgerichteter Informatik 

erweist. Der Band selbst resultiert aus einer wissenschaftlichen Zusammenarbeit mehrerer 

Forschungsinstitute zum Zweck einer wissenschaftlichen Aufarbeitung der Urkunden der 

französischen Bischöfe bis zum Jahre 1200.

Der Band zerfällt in zwei Teile: einmal werden Inventare auf gelistet und zum anderen wird 

anhand konkreter Beispiele vorgeführt, welche Auswertungs- und Erkenntnismöglichkeiten 

in diesen Privaturkunden liegen.

Jeannine Boghen verzeichnet die Bischofsurkunden von 1121-1200, die sich in der 

Bibliotheque Nationale befinden (S. 79-138). Zunächst werden die »fonds« der Bibliothek 

aufgelistet, was hilft, sich in den Beständen zu orientieren; es folgen in sich chronologisch 

nach Bischöfen gereiht die einzelnen Diözesen. So lassen sich klar durchlaufende Bestandse

rien, aber auch die Lücken der Überlieferung erkennen. Annie Dufour-Malbezin repertori- 

siert die Bischofsurkunden vor 1200, die im Nationalarchiv liegen (S. 139-156). Gegliedert 

nach Kirchenprovinzen samt Diözesen, mit Verweisen auf vorliegende Editionen und Litera

tur ergibt sich eine klare Übersicht. Michele Courtois, Remarques sur les chartes des 

eveques, anterieures ä 1121 et conservees dans les bibliotheques et archives de France, ßtude 

d’un cas particulier: Teotolon, archeveque de Tours (S. 45-77), wertet einen Urkundenbestand 

geografisch, chronologisch und vergleichend aus. Es läßt sich eine Zunahme der Urkunden 

seit der Mitte des 10. und eine Steigerung seit der Mitte des ll.Jhs. nach weisen, nicht zuletzt 

wesentlich durch den Investiturstreit ausgelöst. Den Anhang bildet eine Liste, die chronolo

gisch die Urkunden samt Aussteller und Empfänger, dazu die Provenienz enthält, was die 

Möglichkeit zeigt, einmal erfaßte Daten nach bestimmten Fragestellungen zu sortieren und für 

bestimmte Fragestellungen auszuwerten. Exemplifiziert wird das am Erzbischof von Tours: 

der Kanzleigebrauch läßt sich abheben, etwa von dessen Nachfolger im Amt. Michel Parisse 

stellt an Beispielen aus Metz und Toul »Importance et richesse« der Bischofsurkunden heraus 

(S. 19-43). In einem Anhang (S.41f.) listet er die abgeschlossenen und laufenden Arbeiten 

über die Bischofsurkunden auf. Der Sund der französischen Forschung läßt sich mit einem 

Blick ablesen. Er betont den reichen Informationsgehalt der Urkunden zu Kirchen- und 

Klosterreform, zur Frühgeschichte der Städte - etwa durch Privilegien der bischöflichen 

Stadtherren -, zu den Pfarreien, der kirchlichen Rechtsprechung und Rechtsetzung. Zugleich 

lassen sich Fälschungen aussortieren, deren Zeitpunkt wie deren Motive erschließen - hier 

scheinen die Zeiten um die Wende vom 11. zum 12. Jh. eine Hochblüte gesehen zu haben. 

Laurent Morelle stellt Geoffroy den Bischof von Maines (1104-1115) nach dem Ausweis 

seiner Urkunden als »Gregorianer* heraus, zeichnet dessen Laufbahn vom Mönch zum 

Bischof nach, vergleicht Urkunden mit dessen Vita (S. 177-219). Dietrich Lohrmann, Autour 

d’un acte d’Henri, eveque de Beauvais, concernant trois granges de Froidmont [1159]


