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schaffen, weltliche Herrschaften, kommunale Gebilde» alles, was sich aus
der urkundlichen Überlieferung ergibt. Es fehlt aber völlig die Betrachtung
vom Reich und der Kirche aus, die doch für das Hochmittelalter entscheidend

ist. Weder das Bistum als Teil der Reichsküche noch die Reichsvogtei
werden in die Erwägungen einbezogen. Dabei ist es doch so, daß sie die
hochmittelalterliche Entwicklung bestimmen, und auch die spätmittelalter-
lichen Verhältnisse kann man nicht erklären, wenn man nicht berücksichtigt,
daß die Reichsvogtei des Bistums 1170 an die Staufer übergegangen ist.

Bei der Arbeit über die Flurnamen zeigt es sich, daß der Verfasser über
die Namen anderer Gebiete zu wenig Bescheid weiß, nur die romanischen
Namen berücksichtigt und der von ihm erwähnten Tatsache, daß zwischen
dem Reichsguturbar und den urkundlichen Belegen 500—700 Jahre liegen,
ungenügend Rechnung trägt. Um das an einem Beispiel zu erläutern, seien
Beispiele gewählt, die auf «pratum dominicum» oder «curtis dominica»
zurückgehen. Nach Clavadetscher handelt es sich um Königsland oder einen
Königshof. Die Überprüfung an Quellen anderer schweizerischer Gebiete

ergibt aber sofort, daß dort die allgemeine Deutung mit Salland, das heißt
einem Grundstück oder Hof im Eigenbau der Grundherrschaft, stimmt (vgl.
hiezu die Stelle «curias vestras seu dominicalia vestra, que vulgo seilland
voeantur», 1181, QW 1/1 Nr. 172). Es handelt sich also um die Gruppe von
Flurnamen, die als «Herrenhof, Herrenland, Herrenacker, Herrenwiese,
Herrenwald, Herrenrüti» allgemein verbreitet sind, wo Grundherrschaften
des Hochmittelalters bestanden haben. Wenn in Graubünden neben einem
urkundlichen «pra dumig» heute am gleichen Orte ein «herawis» vorkommt,
muß das beachtet werden, und es sind allgemein die deutschen Namen neben
den romanischen heranzuziehen. Es ist mü nicht möglich, im Rahmen dieser
Besprechung alle Belege nachzuprüfen. Sicher aber ist, daß es sich bei Mohr,
Codex diplomaticus III, S. 8, nicht um einen Königshof, sondern um einen
bischöflichen Herrenhof und bei den Belegen in Churwalden nicht um eine
Königswiese, sondern um eine ehemalige Herrenwiese neben einem bischöflichen

Lehenhof handelt. Es kann keinesfalls die Rede davon sein, daß
jedes «pratum dominicum» Königsland bedeutet.

Frauenfeld Bruno Meyer

Helgaud de Fleury, Epitoma vitae regis Rotberti pii. Texte edite, traduit
et annote par Robert-Henri Bautier et Gillette Labory. Paris,
Edition du C.N.R.S., 1965. In-8°, 165 p. (Sources d'histoire midiivale
publiees par l'Institut de Recherche et d'Histoüe des Textes, vol. 1).

La biographie de Robert le Pieux ouvre la nouveüe serie de textes
destines k l'enseignement et publuSs par l'Institut de Recherches et d'Histoüe
de Textes sous le titre general de Sources d 'histoire midiivale. On se felicitera
de la creation d'une teile collection qui vient utilement relayer ses ainees et
qui, en meme temps, suscitera des mises au point. M. Ch. Edmond Perrin,
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de l'Institut, justifie dans un avertissement le plan suivi et les methodes
adoptees dans l'edition de ces textes qui, pour des raisons didactiques,
seront toujours aceompagnes d'une traduction.

L'Epitoma vitae regis Rotberti pii presente un double interet: il constitue
une source capitale pour la connaissance du regne de Robert II le Pieux et il
apporte une riche information dans le domaine de la spiritualite et de la
mentalite. L'interet de cette Vita tient en outre au milieu monastique de
Fleury-sur-Loire oü eile a ete composee, son auteur Helgaud y ayant assume
la fonction de gardien des reliques et du tresor. Quant ä l'utilite pratique de
cette edition, eile est evidente si on se rappelle que la quatrieme et derniere
edition, qui reprenait celle d'Andte Du Chesne de 1641, parut dans la Patro-
logie latine (tome 141).

M. Robert-Henri Bautier et MIle Gillette Labory se sont acquittes avec
beaueoup de soin de leur fonction d'editeur et de tradueteur. En ce qui
concerne la traduction nos historiens ont recherche avec raison l'exactitude
plutot que Felegance, s'efforcant de suivre de pres le texte original et, en
particulier, de respecter le mouvement de la phrase latine et de maintenir
ä sa place la proposition ou le mot important quand cela etait possible.

On aimerait connaitre mieux Helgaud; malheureusement nous ne savons
rien de plus que ce que la Vita nous avoue ou nous laisse deviner; il semble
que ce moine-chroniqueur joua un röle utile en faveur de son monastere
grace k l'amitie que lui temoigna le roi Robert et que montre trop visible-
ment le caractere apologetique de la Vita. Helgaud fut mele ä des conflits oü
les ambitions personnelles se confondaient souvent avec des interets
politiques ou religieux; l'abbaye de Fleury-sur-Loire, en raison de sa Situation
geographique et de son importance propre, constituait un lieu privilegie pour
le chroniqueur desireux d'enregistrer les evenements de son temps. Helgaud
donne son opinion et prend position, soit par ses eloges, soit par ses silences,
ou esquive tout simplement les problemes.

Les intentions de Helgaud apparaissent clairement: il veut celebrer les
merites et les vertus du roi Robert, et la composition de la Vita est ordonnee
dans ce sens. Comme le remarquent justement les editeurs de notre
chronique, en faisant oauvre d'hagiographe plutot que de biographe, Helgaud
«cedait k l'esprit du temps et son oeuvre s'insinue dans les preoecupations
politico-religieuses du groupe monastique auquel il appartenait». En ce qui
concerne la date de composition, il est probable qu'Helgaud acheva son
oeuvre autour de 1033 apres l'avoir corrigee et completee. Sur la composition
de la Vita, dont on possede le manuscrit et un fragment du premier brouillon,
MIle Labory et M. Bautier donnent un savant commentaire qui apporte
beaueoup de renseignements precieux sur la maniere de travaiher de
Helgaud: ses sources d'information, sa premiere redaction, ses corrections, ses
repentirs. On regrettera, en revanche, que les editeurs n'aient pas mieux mis
en valeur l'interet historique et archeologique de la Vita; ils se sont contentes
de noter en quelques lignes la precision de son information, notamment dans
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les listes de fondations royales. La valeur de la Vita tient, en effet, pour une
bonne part dans une information precise qui temoigne d'un sens historique
veritable. Le meilleur exemple, k cet egard, est peut-etre la description
qu'Helgaud fait de l'eglise nouvellement edifiee en l'honneur de saint Aignan
ä Orleans et pour Iaquelle il indique les mesures, enumere les autels majeurs
et mineurs et decrit Fornementation.

Ajoutons encore qu'un tableau genealogique et deux index (index no-
minum et index verborum) contribuent ä faire de cette edition un precieux
instrument de travail.

Geneve Paul Rousset

Josef Siegwart O. P., Die Consuetudines des Augustiner-Chorherrenstiftes
Marbach im Elsaß (12. Jahrh.). Freiburg/Schweiz, Universitätsverlag,
1965. XXII+ 418 S. (Spicilegium Friburgense Bd. 10).

Nach semer Dissertation über Die Chorherren- und Chorfrauengemeinschaften

der deutschsprachigen Schweiz vom 6. Jh. bis 1160 (Freiburg/Schweiz
1962, Studia Friburgensia NF Bd. 30) legt Siegwart, heute Privatdozent für
Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg
i. Ü., nun seine Habilitationsschrift vor, eine kritische Edition des Consuetudines

von Marbach, die nicht nur manchen schweizerischen Stiften (Kreuzungen,

St. Martin auf dem Zürichberg, Interlaken, St. Leonhard in Basel,

Ittingen und Köniz), sondern der Chorherrenbewegung im deutschen Reich

überhaupt als Leitfaden klösterlichen Lebens dienten. Die Erforschung der
Kanonikerreformen mit ihren Höhepunkten im 12. Jh. ist eine relativ
junge Disziplin der Kirchengeschichte. Siegwart hat sie mit seinen Arbeiten
um einen wesentlichen Schritt weitergebracht und für das Gebiet der Schweiz

überhaupt erst eingeleitet.
In einer 100 seifigen Einleitung zur Edition zeigt S. vorerst, daß Consuetudines

nicht mit Regulae gleichzusetzen sind, sondern daß sie vielmehr eine

Art örtlich und zeitlich variabler Ausführungsbestimmungen zur Regula
darstellen. «Die Consuetudines sind im 12. Jh. geschriebene Bräuche und
Satzungen eines Klosters oder Stiftes, die vor allem den klösterlichen Tageslauf

und die täglich oder öfters im Jahr wiederkehrenden Zeremonien
beschreiben.» Bei den Augustiner-Chorherren waren nun offenbar nicht die

Augustinusregel, sondern die Chrodegang- und Aachenerregel (816) und aus
diesen abgeleitete kanonische Regeln das Grundgesetz der Consuetudines.
Bei der Vielfalt der meist nicht klar umrissenen Termini wäre hier dem nicht
monastisch geformten Leser sicher oft größere Klarheit erwünscht; die
Unklarheit liegt allerdings auch in der Sache selbst.

In einem zweiten Kapitel behandelt S. sodann Ort und Zeit der
Entstehung der Marbaeher Consuetudines. Dabei läßt er die Frage offen, ob

Manegold von Lautenbach als Verfasser in Frage komme, da die Consuetudines

nur wenige Paragraphen (58—62) enthalten, deren Wortkatalog mit
demjenigen von Mangeolds Schriften deutlich übereinstimmt. Die Consuetu-
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