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Alain DIERKENS, Pillage de tombes mérovingiennes et hagiographie médiévale.
À propos d’un passage de la Vita sanctae Gudilae prima (BHL 3684) (S. 589–
611), vergleicht die beiden im 12. Jh. verfaßten Versionen der Vita Gudilae
(BHL 3684, 3685) und geht auch auf die Gesta episcoporum Cameracensium
I, 16 (ed. L. Bethmann, MGH SS 7 S. 408) ein, deren Autor offenbar eine älte-
re, heute verlorene Vita der Heiligen kannte. – Josiane BARBIER / Laurent MO-
RELLE, Le diplôme de fondation de l’abbaye de Corbie (657/661): contexte,
enjeux et modalités d’une falsification (S. 613–654), gelangen in ihrer sorgfälti-
gen Untersuchung zu dem Ergebnis, daß die Gründungsurkunde von Corbie
(D Merov. 86) im 8. Jh. gefälscht wurde, kurz vor oder kurz nach der Bestäti-
gung der Immunität durch Pippin den Jüngeren (D Karol. I 29). – Michèle
GAILLARD, Les Vitae des saintes Salaberge et Anstrude de Laon, deux sources
exceptionnelles pour l’étude de la construction hagiographique et du contexte
socio-politique (S. 655–669), datiert die Vita Sadalbergae (BHL 7463, ed.
B. Krusch, MGH SS rer. Merov. 5 S. 40–66) und die Vita Anstrudis (BHL 556,
ed. W. Levison, MGH SS. rer. Merov. 6 S. 64–78) in die Zeit der Merowinger,
als mächtige Adelsfamilien um das Amt des Hausmeiers rivalisierten. Im An-
hang bringt sie eine französische Übersetzung der Vita Sadalbergae, cap. 6–18
und der Vita Anstrudis, cap. 11–16. – Anne-Marie HELVÉTIUS, Clercs ou moi-
nes? Les origines de Saint-Vaast d’Arras et la Vita Vedastis attribuée à Jonas
(S. 671–689), bezweifelt, daß Jonas von Susa Autor der ersten Vita Vedasti war
(BHL 8501, ed. B. Krusch, MGH SS rer. Germ. 37 S. 295–320), und datiert sie
in die Jahre 740–750. – Charles MÉRIAUX, Le culte de saint Léger d’Autun,
Saint-Vaast d’Arras et les Pippinides à la fin du VII  siècle (S. 691–710), hält ime

Unterschied zu Bruno Krusch die Fassung C der Vita des hl. Leodegar von
Autun (BHL 4853, ed. B. Krusch, MGH SS rer. Merov. 5 S. 249–362) für mehr
als eine bloße Kompilation und vermutet, daß sie um 683/684 in Saint-Vaast
verfaßt wurde. – Olivier SZERWINIACK, L’enjeu historiographique du nom des
cités de Bretagne (S. 711–720), zeigt, daß Beda in seiner Kirchengeschichte
systematisch die britischen Ortsnamen durch ihre angelsächsische, lateinische
oder irische Form ersetzte, um die britische Vergangenheit der Insel in Verges-
senheit geraten zu lassen. – Jean-Michel PICARD, Pour une économie du savoir
à l’époque carolingienne: l’apport irlandais (S. 721–733), stellt Notkers Gesta
Karoli I, 1 und 3 (ed. H. F. Haefele, MGH SS rer. Germ. N. S. 12 S. 1–4) in den
Mittelpunkt seiner Ausführungen. – Jean HEUCLIN, Des routes et des hommes
en Gaule durant le haut Moyen Âge (S. 735–748), behandelt Anlaß und Gefah-
ren der Reisen im frühen MA; er unterstreicht den Beitrag der Iren zu einer
positiven Einschätzung der peregrinatio. – Jens SCHNEIDER, L’ethnogenèse
des Frisons (S. 749–759), vermutet, daß Ethnogenese und Glottogenese der
Friesen erst im 7. Jh. einsetzten. – Edina BOZÓKY, La légende des saints Lugle
et Luglien (S. 761–777), hebt als Besonderheit der Vita der hl. Luglius und
Luglianus (BHL 5061) hervor, daß ihnen keine Kirchen- oder Klostergrün-
dung zugeschrieben wird. Im Anhang bringt sie eine französische Übersetzung
von cap. 8–13. – Klaus KRÖNERT, Bernard de Clairvaux et l’affaire de Saint-
Maximin de Trèves: entre idéaux réformateurs et relations amicales (S. 779–
794), analysiert die Briefe Bernhards von Clairvaux an Papst Innocenz II.
(ep. 179, 180, 323), die den Konflikt zwischen Erzbischof Albero von Trier
und der Abtei Sankt Maximin betreffen; vgl. Germ. Pont. X, S. 107 Nr. 235. Im


