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und differenzierteres Bild relig1öser Gemeinschaften 1m und Jahrhundert
vermitteln. Man hätte vielleicht gewünscht, dafß V+t. 1n einer Zusammenfassung
seine Ergebnisse systematisch gyeordnet un: in siıch geschlossen dargestellt hätte.
Zudem atte eın Sachregister dıe Benutzbarkeıit des anregenden Buches erleichtert.
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diıens1ıs ep1scopı Delıiberatio ND hymnvm trıym

Turnhout, Brepols, 1978, B (Corpvs Christianorvm.
Continuatıio Mediaeualıis, 2R

distance de pres de deux siecles d’une edition princeps, VOl1C1 maıntenant
publiee, selon 1a methodologie crıtique habituelle, 189881 des CUVIECS les plus Or121-
nales de l’exegese latıne medievale. Ce commentaıre de l’hymne des tro1s entfants
dans la fourna1lse, livre de Daniel, SE interessant original, d’autant plus qu«C

PaAsc biblique na Pas >  U tres SOUVeEenNtT commentee; d’ailleurs, c  est probable-
le plus eXpOse exegetique quı Iu1 Aalt >  U consacre durant le yCn age

occidental. titre, ’iniıtiative de reprendre frais un edition qu1
depasse celle d’Ignace de Batthyan (Karlsburg, ST s emınemment
posıtif. Le resultat eSst excellent, sera1ıt-ce deja qu«c SOUS l’angle de la phillogie,
Car S1 Batthyan A Valt >  >xo un  (D orthographe „normalisee“, Sılagı respecte la
graphie de l’unique manuscrit actuellement 1n (Munich, CIm > quı aI-
t1nt monastere des Marıe Corbinien de Freising des le DGFE siecle.

Quıi etaIit Gerard? Selon uUNcC tradıtion hagiographique tardıve, 11 appartiıendrait
Ia amıiılle venıtienne des Sagredo; plac des l’äge de C1INq anls a  aye ene-

dietine de Saınt-Georges de Venise, ı] un  'g tormatıon classıque excellente
Bologne. Elu a1bb de son monastere 1012, il demuit PCU apres partıt DOUTI
la Terre Sainte 1015 Une tempete le bloqua de r  5 le rO1 de
Hon r1e, Etienne 1: nviıta restifer payS, OUu l le chargea de V’educatıon de
SO ıls, Emeric. Une periode de vV1ıe solıtaıre (1023—1030) receda SOIl election
siege episcopal de Marosvar (ville hongroise denommee ensuılte Csanad) 1030
I1 fut assassıne le 24 septembre 1046, SUr Ia de Szekesfehervär.

E commentaire de ’hymne est die certaın Isıngrın, qualifi de
„Liberalıs“ 11l est difficile de preciser SOTL identite. Cet homme „1ib  ral“ seralt
connaiısseur des „Iiberales disciplinae“? Dom Jean Mabillon, d  e  but du VIIle
S$1eC C, CrUut l’identitier mo1ne de Saınt-Pierre de Salzbourg, devenu premier
1bb d’Admont 1074 De {acon, DOUTF satisfaire Isingrin, Gerard
des not10ons d’arıthmetique, dV’astronomıie de philologie JUC le destinataıre est
etat d’apprecier. La SOUTCE principale, pomint de VUC, est Isıdore de Seville: eL
cec1ı merite d)  etre signale, Car un O1S de plus le röle medi;  e  val des
„Ethymologiae“, veritable SOUTCE documentaıre de Lant d’&crivaıns occıiıdentaux
AV’alors.

Du pomnt de VU plus strictement exegetique, SONT des LfOur LOUT

vıvantes, verbeuses, dynamıques: livres suffisent pas POUI expliquer LOUT le
3G bıblıque, Car seulement uıt Vversets recoıvent u1le interpretation complete! (In
lit OnC d’interminables raısonnements allegoriques, auxquels Gerard semble partı-
culierement afFfectionne. Pour le r|  9 la methode exegetique FTEeCOUTT Au  5 cliches
habıtuels: opposıtion de >”inanıs philosophia de 1a caelestis sapıentia, zoüt de
’analyse typologique, recherche du mysterium de la tropologia. En
synthese, Ou ’analyse du scripturaıre est peut-Etre pretexte DOUTF taire
DreUVe d’erudition, SONLT C1tes inciıdemment Arıstote, Platon, Zenon, Ciceron,
Menandre, Terence, TOUT AUTLANT qu«c les AUTLEUTFS chretiens, Ambroise,
Augustin, Bede. Cassiodore, Fucher de Lyon, Gregoire le Grand, Teröme (le plus
Cite. apres Isıdore). Notoire ESt 1a presence du Pseudo-Denys l’Areopagite, quı
semble aVvOolr .  s} dans le ZArEC ui-meme plutöt quUC ans les vers10ns
latines, tandis qUC Maxıme le Confesseur est repris la traduction d’Anastase
le Bibliothecaire.
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L’historien de 1a Hongrie medievale CIICOTEC plusieurs details SUT

l;  etat de natıon X]e siecle, SUTr la relıgi0s1ıte populaire (notamment SUur les
heresies); le lınguiste le philologue delecteront MO latın tres personnel,
quı singularıse entr’ autres Par une predilection POUr les superlatıfs (V’°index,
214 revele etrange de ssuDer. m1s tete des substantif{s, des adıectits
et des verbes), Maıs 1a recherche dans l’elaboration des rend Par O1S le
developpement obscur: ecCcı explique probablement V’insucces rencontre Par

de „vieillesse“ (Gerard seraıt ne VerIrs GLI la MOTT bloqua 1a CON-
tinuatıon du travaıl D’interessants tiıtres furent ajoutes dans les Marsges
du manuscecrıit Dar l’eveque de Freising, Jean 111 Grünwalder (1392—-1452): fort
intelligemment, V’editeur les indiques apparat, VEC d’autres xloses du XVe
s1ecle.

Rom[f[Pısa Reginald Gregoire OSB

Christi:an Moßig, Grundbesitz und Güterbewirtschaftung
des Klosters er  A 1m Rheingau O7 Quellen
und Forschungen Zr hessischen Geschichte 36) Darmstadt un: Marburg 197/8,
Die Dissertation, deren quellenkundliche un: wirtschaftsgeschichtliche Bedeu-

LUNg bereits andernorts gewürdıgt worden 1St (s Archiv hess Geschichte un:
Altertumskunde (1979) 605—607), soll 1er mehr dem ordenstheoretischen
Aspekt betrachtet werden.

ÜDer ert stellt in seinem ersten Hauptkapitel den Forschungsstand J:
frühen Wirtschaftssystem der Zıisterzienser dar.

Fr meldet hıerbei die tradıtionelle Vorstellung, da{fß die Zısterzienser ın
besonderer Weıse Kultivierungs- un Zivilisationsleistungen erbracht hätten, Be-
denken S 2 > bezieht sıch 1n seinen Begründungen auch autf den Mediäiviısten
Epperlein, der Ja entschiedensten den VO den Zisterziensern selbst geschaffenenMythos ber ıhre Pioniertätigkeit kritisiert.

Dennoch unterläißt c5 m. E der ert. ın diesem Zusammenhang, nach mMÖg-lichen soz1alhistorischen Gründen für die „explosionsartige Ausdehnung“ des
Ordens (S suchen. Sıe wird vielmehr dem naıyven Geschichtsverständnis,
da{fß irgendwelche Einzelne durch ırgendwelche Eigenschaften Geschichte machten,
erklärt, dafß Bernhards VO Clairvaux Eintritt 1n diese Zisterze deren „Expansıon

einem großen Orden“ ZUr Folge gyehabt habe (S 5 Die Frage jedoch, weshalb
Bernhard einen solchen oyroßen Eintlufß haben konnte, auf welche gyeschichtlichenBedürfnisse oftenbar j1er enn anderswo, W1€e A bei der Bekehrung der
Katharer 1mM Languedoc, hatte Ja keinen Ertfolg eine wirksame nNntwort wußte,
für welches sozialhistorische Problem eine praktische Lösung fand, wird nıcht
gestellt. Diese Frage drängt S1ICH jedoch geradezu auf, WwWenn der erf. zıtiıert, dafß
fast die Hältfte aller seinerzeıtıgen Zısterziensergründungen Filiationen Clairvauxs
HCWESCH ınd War Bernhard ıcht eın Adeliger? War nıcht Propagandıst der
ÄAggressionskriege JE: christliche Slawen, DTC: die muslimischen Völker?
Hat nıcht für diese Krıege die Rıtterschaft yveradezu angeworben? Waren es
1so nıcht Teile des Adels, un der Ritterschaft, die in den Orıent schickte,

dort U ıne schmale materielle Fxistenz der ber den Tod finden?
Könnte 1n der sıch darın andeutenden Krise nıcht auch eın essentieller Grund für
die massenhafte Verbreitung der Zisterzen gelegen haben? Auch bei der Bespre-chung der Ordensverfassung un: insbesondere ihrer Eigentümlichkeiten (das Ver-
hältnis AL Vogteı, ZU: Episkopat, ZUuUr Territorialherrschatt un!: dem Könıgtum)S 8—11) verfährt der ert NnUur deskriptiv. Eıne kirchen- un staatssoziologischeEinordnung des Zısterzienserordens fehlt 1so weıiterhin. ber auch bei der für das
Dissertationsthema wesentliıchen Grundfrage nach den Wırtschaftsprinzipien un:
ihrer Verwirklichung (S wırd als Erklärung 1LUFr Hoftfmanns Zitation der
Gründungsmythologie der ersten Zıisterzienser herangezogen (Wunsch nach strikter
Einhaltung der Regel des hl Benedikt). Weshalb un gerade damals dieser
Wunsch auftauchte, welchen 1nnn 1im OnNzert der soz1alen und damit ben


