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Von Nikolas Jaspert 

„Oh Herr, nachdem Du schon beschlossen hast, daß mein Schicksal sich gegen mich wendet, 
so gewähre, daß mein Sturz sich in kleinen Schritten vollziehe",1 soll Karl I. ausgerufen ha
ben, als er im Frühjahr 1282 in Rom von e inem Aufstand der Einwohner Palermos unterrich
tet wurde  so zumindest berichtet Giovanni Villani, der Florentiner Kaufmann, Politiker und 
Chronist. Doch Villani schrieb im Lichte späterer Ereignisse und aus e inem zeitl ichen Ab
stand von über fünfzig Jahren über die Erhebung in Pa le rmo . In Wirklichkeit war sich der 
König anfangs offenbar über die Tragweite des Vorgefal lenen nicht im klaren.2 Es war im 
Frühjahr 1282 auch kaum vorhersehbar, daß es kurze Zeit später Peter III. von Aragon gel in
gen würde, die Herrschaft über Sizil ien an sich zu reißen und die Insel nur wenige Wochen 
nach dem als die Sizi l ianische Vesper in die Geschichte e ingegangenen Massaker' aus d e m 
Gefüge des Königreiches zu lösen. Sizil ien sollte trotz aller Bemühungen Karls und seiner 
Nachfolger, die ihren Anspruch auf die Herrschaft stets aufrecht erhielten, de facto, wenn 
auch nicht de iure, für die Angevinen zu e inem Objekt dessen werden, was hier im Zentrum 
des Interesses steht, nämlich der politischen Außenbeziehungen im Spätmittelalter. 

Der Verlust Sizi l iens hatte nicht nur für die Anjou, sondern auch für das gesamte 
Machtgefüge im Mittelmeerraum weitreichende Folgen. Karl I., dem Glückskind unter den 
Königen des 13. Jahrhunderts, der v o m jüngeren Bruder des übermächtigen Ludwig IX. 
durch Heirat zum Grafen der Provence, durch seine Siege in Benevent und Tagl iacozzo zum 
Vernichter und Erben der Stauferherrschaft in Sizil ien und Süditalien und schließlich durch 
Kalkül und Geschick zum bedeutendsten und meist gefürchteten christlichen Herrscher seiner 

1 Sire kUto, cfappoi t'e puu iuto ili farmi aver.sa la mia fartuna, pinecinti ehe 'I mlo ealare na a penW passi 
(Giovanni Villani, N u o v a Cronica . hg. von G. Porta, Paclova 1990, lib. VIII. cap. 62 ) . Über das d e m Ausruf zu

g n i n d e l i e g e n d e Bild des Rads der Fortuna vgl . H. G. Wallher, Der w e s t l i e h e Mittelmeerraum in der z w e i t e n 

Hälfte d e s 13. Jahrhunderls als pol i t i sehes G l e i c h g e w i c h t s s y s l e m . in: . .Bi lndnispol i l ik" und . .Außenpol i t ik" im 

spülen Mittelalter (Zeitschrift für historische Forschung . Beihef t 5) . hg. v o n P. Moraw, Berlin 1988 . 3 9  6 8 , hier: 

39 . A n m . I. 

2 A. Franchi, I Vespri siei l iani e le relazioni tra R o m a e Bisanz io : s tudio cr i l ico sul le fonl i . Palermo 1984 . 105

106; A. Kiesen eiter, Die A n f a n g e der Regierung König Karls II. v o n Anjou ( 1 2 7 8  1 2 9 5 ) , D a s Königre ich N e a 

pel , die Grafschaf t P r o v e n c e und der Mitte lmeerraum zu A u s g a n g des 13. Jahrhunderts (His tor i sche Studien 

4 5 1 ) . H u s u m 1999. 8 8  8 9 . 

3 Zur Siz i l ian i schen Vesper: M. Amnri, Un per iodo del l e istorie s ic i l iane del s e e o l o XIII. N D als: M i c h e l e Amari . 

La guerra del V e s p r o Sic i l iano. hg. von F. Gittnta, 2 Bde . . Palermo 1969; O. Caiiellieri, Peter v o n Aragon und 

die Siz i l ian i sche Vesper . Heide lberg 1904; S. Rttmiman. The Sici l ian Vespers . A Hislory o f the Mediterranean 

World in the Later Thirteenth Century. C a m b r i d g e 19.58 (dt. Übers . M ü n c h e n 1959) ; S. CorrenH, La Guerra dei 

novant 'anni e le ripercussioni e u r o p e e del la guerra del Vespro 1 2 8 2  1 3 7 2 . Catania 1973; La soc i e ta medilerra

nea al l 'epoca del V e s p r o (XI C o n g r e s s o di Storia del la C o r o n a d'Aragona) , 4 Bde. . Palermo 1 9 8 3  1 9 8 4 ; S. Tra-

monlana, Gli anni del Vespro . L' immaginar io . la cronica . la storia (Storia e civi l tä 25) . Bari 1989; Kienewener, 

A n f ä n g e der Regierung König Karls II. ( w i e A n m . 2). 7 6  9 3 ; D. Abulafia, Bad Rulership in A n g e v i n Italy. T h e 

Sic i l ian Vespers and their Ramif ica t ions , The Haskins Soc i e ty Journal 8 ( 1 9 9 6 , ersch. 1999) , 1 1 5  1 3 5 . 
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Zei t a u f g e s t i e g e n w a r , 4 d i e s e m Kai l I. von A n j o u war es g e l u n g e n , e ine Herrschaft zu errich
ten, d ie noch im F r ü h j a h r 1282 im B e g r i f f zu sein sch i en , auf l ange Sieht e i n e h e g e m o n i a l e 
Ste l lung im M i t t e l m e e r e i n z u n e h m e n . D a b e i se tz te d e r K ö n i g durchaus po l i t i s che Le i t l i n i en 
fort, die schon se ine V o r g ä n g e r auf d e m sizilischen T h r o n ve r fo lg t ha t ten . E b e n s o w i e d ie 
N o r m a n n e n vor i hm be t r i eb er e i n e a g g r e s s i v e Pol i t ik g e g e n ü b e r B y z a n z , g e n a u s o wie d i e s e 
ve r such t e er auf d e m a f r i k a n i s c h e n F e s t l a n d , im h e u t i g e n T u n e s i e n , F u ß zu f a s sen , und e b e n 
so w i e se ine V o r g a n g e r un te rh ie l t er e n g e V e r b i n d u n g e n zu d e n K r e u / f a h r e r s l a a t e n de r L e 
van te , w o er in d i r ek te r N a c h a h m u n g d e r S t a u f e r d e n Ti te l d e s K ö n i g s von J e r u s a l e m e r l a n g 
te . 5 Als G r a f de r P r o v e n c e , von A n j o u und M a i n e s o w i e t r eues t e r Vasa l l d e s P a p s t t u m s w a r 
Karl I. z w a r e n g in d a s po l i t i s che und d y n a s t i s c h e K r ä f t e s p i e l W e s t  und M i t t e l e u r o p a s e in 
g e b u n d e n ; a b e r w a s die A u ß c n b e z i e h u n g e n d e s A n g e v i n e n in e r s t e r Lin ie k e n n z e i c h n e t e , w a r 
ihre A u s r i c h t u n g ins po l i t i s che Kraftfeld d e s M i t t e l m e e r s , g e n a u e r : d e s ös t l i chen Mit t e l 
mee r s . 

Ä n d e r t e s ich d ie se r T a t b e s t a n d n a c h de r Siz i l i an i schcn V e s p e r ? W e l c h e G r u n d z ü g e 
w i e s e n die A u ß e n b e z i e h u n g e n d e s K ö n i g r e i c h e s unter d e n be iden N a c h f o l g e r n Kar l s I. , a l so 
un te r Karl II. und R o h e r l I., a u f ? 6 L a s s e n s ich B r ü c h e o d e r S c h w a n k u n g e n f e s t m a c h e n und 
w e n n j a , w o r a u f s ind d i e s e z u r ü c k z u f ü h r e n ? W e n n d i e s e F r a g e n b e a n t w o r t e t und d a m i t die 
po l i t i schen S z e n a r i e n , auf die s ich d ie A u ß e n b e z i e h u n g e n d e r A n j o u k o n z e n t r i e r t e n , a b g e 
s teckt sind (I und II), kann in e i n e m z w e i t e n Schr i t t de r V e r s u c h u n t e r n o m m e n w e r d e n , d ie 
Mit te l zu e r k u n d e n und die P e r s o n e n zu b e s t i m m e n , mit d e n e n die a n g e v i n i s c h e n A u ß e n b e 
z i e h u n g e n in de r ers ten H a l l t e d e s 14. J a h r h u n d e r t s g e s c h a f f e n und u n t e r h a l t e n w u r d e n . Z u 
Rech t und w i e d e r h o l t ist n ä m l i c h daraufhin h i n g e w i e s e n w o r d e n , d a ß e i n e m o d e r n e Er fo r 
s c h u n g de r A u ß e n b e z i e h u n g e n d e s Mit te l a l t e r s sich nicht d a m i t b e g n ü g e n k a n n , im Sti le de r 

4 So zumindest Giovanni Villani (Villani. Nuova Cronica [wie Anm. I]. 501). Zu Karl I. siehe P. Herde, Karl I. 
von Anjou. Stuttgart 1979. 99ff; ./. Dmbabtn, Charles of Anjou. Power. Kingship and StateBuilding in Thir
teenlhCenlury Europe. LondonNett York 1998. 

5 //. Hauben, Tra vocazkme mediterranea e destino europeo: la politica esiera di re Guglielmo II di Siciiia, in: 
Unitä politica e differenze regionali nel regno di Siciiia. Alli del convegno internazionnle di studio in occasione 
dellVIII cenienario della morte di Guglielmo II. re di Siciiia (LeccePotenza. 1922 aprile 1989). hg. von C. O. 
Fonseca (PubbHeazioni del Dipartimento di Siudi Siorici dal Medioevo all'Ftä Contemporanea 21). Galatina 
1992, 119133; T. Koka: Sizilien und das Reich im ausgehenden 12. Jahrhundert. Historisches Jahrbuch 110 
(1990). .322. 

6 Zu Karl II., von dem Kmile Leonard noch schrieb: est jusqu'ici le roi le moins connu et sans doute le plus 
meconnu de la famille angevine" (/?. C. Leonard, Les Angevins de Naples. Paris 1954. 173). siehe jetzt die Ar
beit von Kiesewetter, Anlange der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). Dort, 9, Anm. I Hinweise auf ähnli
che Klagen in der Forschung. Das Ende des Unlersuchungs/eilraumcs mit dem Tode Roberls I. anzusetzen, läßt 
sich mit dem Bedeutungsverlusl des Königreiches unter Johanna und ihren Nachfolgern begründen: „DopO la 
motte di Roberto, oecorrera ancora un secolo Deiche' la dinastia angioina sia difinitivamente cacciata dal trono di 
Napoli. ma si puö ben dire che intorno alla meta del trecento le sue aspirazioni a un ruolo centrale sulla scena 
italiana si erano ridimensionate per sempre" (A. Barbero, Letteratura e politica fra Proven/a e Napoli, in: L'F.tat 
Angcvin. Pouvoir. cullure et socielc' entre XIII'' el XIV siecle [Colleclion de l'Fxolc FrancaiSC de Rome 201). 
Roma 1998, 159172. hier: 172). Dali auch bei dieser zeitlichen Beschränkung nicht mehr als eine grobe Über
sicht vorgelegt werden kann, erklärt sich von selbst. Vgl. die Worte des Romolo Caggese: ..Certo. se si volesse 
narrare la vita del principe in relazione con i personaggi della sua Corte e dell' Kuropa contemporanea f...| 
un'opera su Roberto d'Angiö ed i suoi lempi o garebbe inipossihile o sarebbe possibile solo dopo una lunga vita 
consumata quasi interamcnic alla ricerca aflanosa dei numerosi avanzi del passato [,..]" t/f. Caggese, Roberto 
d'Angiö e i suoi tempi. 2 Bde.. Firenze 1922/1930. Bd. 1, XXXXVI). 
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Diplomatiegeschichte vergangener Zeiten die verwandtschaftlichen Bindungen zwischen Dy
nasten zu untersuchen oder ein vermeintliches Gleichgewicht der Mächte zu beschreiben.7 Es 
gilt statt dessen, Instrumente der Politik zu erkennen, in einem funktionalen Zugriff den Ab
lauf und die Mechanismen der Außenbeziehungen zu erfassen und deren Akteure, ihre Her
kunft, die Spezifika ihrer Funktionen und die Gründe für ihren Einsatz zu charakterisieren 
kurzum, die Praxis mittelalterlicher Außenbeziehungen zu beleuchten. Die gerade in jüngerer 
Zeit verstärkte Beschäftigung mit Formen und Trägern von Kommunikation8 und Öffentlich
keit9 in der Vormoderne hat dazu beigetragen, den Blick für die Spannbreite dieser Kontakte 

7 Siehe die Überlegungen (mit weiterführender Literatur) bei D. Berg, Deutschland und seine Nachbarn 
(Enzyklopädie Deutscher Geschichte 40). München 1997. 14; //. Kleinschmidt, Geschichte der internationalen 
Beziehungen: ein systematischer Abriß. Stuttgart 1998. 914: C. Lutter, Politische Kommunikation an der Wen
de vom Mittelalter zur Neuzeit. Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik Venedig und Maximi
lian I. (14951508) (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 34). Wien
München 1998; A. Reiteineier, Außenpolitik im Spätmittelaller: die diplomatischen Beziehungen zwischen dem 
Reich und Kngland 13771422 (Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts London 45), Pader
bornMünchen 1999. 1526; M. Kintzinger, Westbindungen im spatnüttelalterlichen Ruropa. Auswärtige Politik 
zwischen dem Reich. Frankreich. Burgund und F.ngland in der Regierungszeit Kaiser Sigmunds (Mittelalter
Forschungen 2). Stuttgart 2000, 1724; für die städtischen Außenbeziehungen jetzt programmatisch: P. Mannet, 
„Wan es stet ubel in disin landen mit grossem kriege..." Die diplomatische Korrespondenz der Stadt Frankfurt 
am Main im 15. Jahrhundert. Mittel und Ziele einer reichsstädtischen Außenpolitik", in: Die Wahrnehmung von 
Kriegen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, hg. von //. Brunner /R. Sprandet, Wiesbaden. 2000. 199222. 
Ich danke Martin Kintzinger und Piene Monnet für die Überlassung ihrer Arbeiten vor der Drucklegung. Auch 
jüngste und abgewogene Versuche, spätmitlelalterliche Politik nach dem Modell eines Gleichgewichtssystems 
zu untersuchen, können letztlich nicht Uberzeugen; die Handlungsweisen entsprechen nämlich allzu selten der 
einem derartigen System zugrunde liegenden Regelhaftigkeit (vgl. die Einschränkung bei Walther, Westliche 
Mittelmeerraum |wie Anm. I). 50, 57). 

8 Einen Überblick Uber die kaum noch überschaubare Forschung bieten die Literaturhinweise bzw. Beiträge in: //. 
Wolltuch, Neue Positionen der Kontmunikalionsgeschichte. Grundlagen, Synopse und Konsequenzen. Medien 
und / e i l 8 (1993), 237; Communicatie in de Middeleeuwen: studies over de verschriftelijking van de midde
leeuwse cultuur. hg. von M. Mosten (Amsterdamse historische reeks. Grote serie 23). Hilversum 1995. bes. 
Oers.. Bibliografie communicatie in de Middeleuwen. ebd., 89128; Im Spannungsfeld von Recht und Ritual. 
Soziale Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit, hg. von //. DhchhardtI G. Melville (Norm und 
Struktur 7). KölnWeiniarWien 1997; Viva vox und ratio scripta. Mündliche und schriftliche Kommunikations
Ibrmcn im Mönchtum des Mittelalters, hg. von C. M. KasperI K. Schreiner (Vita regularis 5). Münster 1997; 
Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in der Renaissance, hg. von //.£>. Hei-
mann, PaderbornWienZürich 1998; New appioaches to medieval communication. hg. von M. Mosten (Utrecht 
studies in medieval literaey I), Turnhout 1999; Kommunikalion in der ländlichen Gesellschaft vom Mittelalter 
bis zur Moderne, hg. von IV. Räsener (Veröffentlichungen des MaxPlanckInslituts für Geschichte 156), Göt
tingen 2000. 

9 B. Timm, Öffentlichkeit und Kommunikation im Mittelalter. Zur Herstellung von Öffentlichkeit im Bezugsfeld 
elementarer Kommunikationsformen im 13. Jahrhundert, in: Höfische Repräsentation: das Zeremoniell und die 
Zeichen, hg. von //. Ragotzkyl II. Wenzel. Tübingen 1990. 6587: R. Brandt. Enklaven  Exklaven: zur literari
schen Darstellung von Öffentlichkeit und Nichlöffentlichkeit im Mittelaller. Interpretationen, Motiv und Termi
nologiesludien (Forschungen zur Geschichte der älteren deutschen Literatur 15). München 1993. 1934. 117
126; A. Haverkamp an die große Glocke hängen" Über Öffentlichkeit im Mittelalter, Jahrbuch des Histori
schen Kollegs 1995. München 1995. 71112; W. Faulstkh, Medien und Öffentlichkeit im Mittelalter 8001400 
(Die Geschichte der Medien 2). Götlingen 1996 (mit zu Recht kritisierten Überzeichnungen  vgl. die Rezension 
von M. Stratmann in Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 53 [1997] 388389): Das Öffentliche 
und Private in der Vormoderne, hg. von G. Melville I P. van Maas (Norm und Struktur 10). Köln 1998, bes.: P. 
van Maas. Das Öffentliche und Pri\ ate im Mittelalter. Für einen kontrollierten Anachronismus, ebd.. 386; Oers., 



274 Nikolas Jasperl 

zu schärten. Vor diesem Hintergrund sollen bei der Frage nach dem Instrumentarium der an
gevinischen Außenbeziehungen im folgenden zwei Bereiche gleichberechtigt nebeneinander 
stehen: auf der einen Seite derjenige des Militärwesens und des Personals (III und IV) und 
auf der anderen Seite derjenige des Heiligenkults, der Kunst und der Wissenschaft, der ver
gleichsweise selten als potentielles Feld der Außenpolitik im Mittelalter begriffen worden ist 
(V und VI). 

I 

In den Jahren nach dem Tode Karls I. von Anjou am 7. Januar 1285 hätte die Krise des Kö
nigreiches Neapel, jener von den Zeitgenossen besungenen bellet monarchia, größer kaum 
sein können.1 0 Drei Jahre zuvor war Sizilien infolge der Sizilianischen Vesper verloren ge
gangen, Karls Sohn und Nachfolger befand sich 1285 in aragonesischer Gefangenschaft, aus 
der er erst 1288 entlassen werden sollte, im Jahre 1287 ging der Königstitel über das König
reich Jerusalem und wenige Jahre später das letzte Relikt der Kreuzfahrerstaaten selbst verlo
ren,11 und 1291 wurden der Anjou und Maine im Vertrag von Corbeil an Karl von Valois ab
getreten.12 Kalabrien und Teile der Basilicata wurden von den Feinden gehalten, und katala
noaragonesisehe Flottenangriffe bedrohten sogar Neapel und damit das Zentrum des König
reiches. Was indes dem vorsichtig taktierenden Karl II.11 nach mehrjährigen militärischen 
Auseinandersetzungen, horrenden finanziellen Ausgaben und zähem diplomatischen Rin
gen1 4 nach dem Abschluß des Friedens von Caltabcllotta vom Jahre 1302 verblieb, war trotz 

Die Begriff 'öffentlich' und "privat" in der Geschichte und bei den Historikern, Saecutum 49 (1998). 16 1192; J. 
R. Equate, Öffentlichkeil und Medien als Gegenstände historischer Analyse. Geschichte und Gesellschall 25 
(1999). 532. 

10 Zur Situation: Herde, Karl I. von Anjou (wie Anni. 4), 9911: Dunbabin, Charles of Anjou (wie Anm. 4i. 125: A. 
Kiesewetter, Die Regentschaft des Kardinallegalen Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois im Königreich 
Neapel 12851289. in: Forschungen zur Reichs. Papst und Landesgeschichte: Peter Herde /um 65. Geburtstag 
von Freunden. Schülern und Kollegen dargebracht, hg. von K. Bnrcluirdt I I7.. Bim:.. 3 Bde.. Stuttgart 1998. I. 
477522. bes. 477478. Zum Begriff der ..Bella Monarchia"' siehe (1. Gtdasso, II regno di Napoli: il Mc//ogiorno 
angioino e aragonese (12661494) (Storni d'ltalia 15). Torino 1992. 15; / um Begriff des ..Königreichs Ne ipel"" 
siehe Kiesewetter, Anfänge der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). 14. 

I I (Iber die Bemühungen Karls II., das Heilige Land /urück/uei langen: Uonard, Angevins (wie Anm. 6), 200. der 
dem König lediglich ein geringes Interesse bescheinigt. Vorsichtiger: Kiewwetter. Anfänge der Regierung Kö
nig Karls II. (wie Anm. 2). 364370. Zu Robert: Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I. 109: „Sono af 
fari. codesti. che inleressano molto medioerenienle l 'Angiono" | ... |. aber siehe seine Bemühungen um ein mili
tärisches Unternehmen: ebd.. 132: Allgemein vgl. N. Hotisley, The Avignon Papacy and the Crusades, 1305 
1378, Oxford 1986. 26. 2«. 

12 Kiesewelter. Anfänge der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). 224226. Die Herrschaften waren Karl I im 
Jahre 1246 als Apanage zuerkannt worden. Karl II. ertlich /um Ausgleich die IIcrrschallsrechle über den fran
zösischen Teil Avignons. 

13 Manchmal auch als unentschlossen und schwächlich kritisiert: Kieseuetter, Anfänge der Regierung König Karls 
II. (wie Anm. 2). 526536 (mit älterer Literatur). 

14 Wallher, Westliche Mittelmeerraum (wie Anm. 11, 61 mit Anm. 73; A. Kiesewetter, Das sizihanische Zweistaa
(enproblem. in: Unkt poHÜCI e differen/e regionali ncl regno di Sicilia. Alli dcl convegno inlerna/ionale di stu
dio in occasione deU'VIII cenlenario deUa motte di Guglielmo II. re di Sicilia (LeecePotenza. 1922 aprile 
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gew isse r t e r r i t o r i a l e r Ver l us te e in po l i t i sches G e b i l d e v o n b e e i n d r u c k e n d e r G r ö ß e u n d K o m 
p lex i t ä t . Es u m f a ß t e den nach w i e vo r als K ö n i g r e i c h S i z i l i e n b z w . als Regntiw oder Regno 

t i t u l i e r t e n süd l i chen T e i l I ta l iens , d ie G r a f s c h a l t Provence , das Pr inz ipa t v o n A c h a i a i n der 
Ä g ä i s und Reste des K ö n i g r e i c h s A l b a n i e n . D e r Z e i t der Schadensbeg renzung u n d H e r r 
scha f t ss i che rung unter K a r l I I . f o l g t e unter se inem Sohn R o b e r t e ine E p o c h e be t räch t l i che r 
po l i t i s che r E r f o l g e , d ie n ich t ganz zu U n r e c h t sogar als „ l ' e r e angev ine de T h i s t o i r e eu
r o p e e n n e " beze ichnet w o r d e n i s t 1 5 u n d erst w e n i g e Jahre vo r d e m T o d des K ö n i g s unter e ine r 
Re ihe v o n R ü c k s c h l ä g e n zu E n d e g i n g . 

W ä h r e n d nach d e m T o d Kar l s I I . d ie K e r n b e r e i c h e , also das R e g n o u n d d ie Provence , 
an seinen Sohn Rober t übe rg ingen , w u r d e n d ie ös t l i chen Her rscha f t en unter dessen B r ü d e r 

P h i l i p p u n d Johann au fge te i l t , d ie e igene Se i t en l i n i en des Hauses A n j o u unter der n o m i n e l l e n 
Oberhe r rscha f t Rober ts begründe ten . W a r dieses p o l i t i s c h e G e b i l d e n ich t so hete rogen , daß 
e ine U n t e r s u c h u n g angev in i sche r A u ß e n b e z i e h u n g e n bei d e m V e r h ä l t n i s z w i s c h e n se inen 
G l i e d e r n ansetzen s o l l t e ? 1 6 W a s die K e r n g e b i e t e  also das R e g n o u n d d ie Provence  be
t r i f f t , müßte m a n d ie Frage s i che r l i ch verne inen , denn d ie N a c h f o l g e r K a r l s \. t r ugen a k t i v 
dazu be i , daß d ie u n v e r m e i d l i c h e n B a r r i e r e n z w i s c h e n be iden Her rscha f ten n ich t anwuchsen , 
sondern sanken . 1 7 Der Einsa tz v o n A m t s t r ä g e r n aus en t fe rn ten G e b i e t e n und l ängere A u f e n t 

1989), hg. von C. IX Fonseca (Pubblicazioni clel Dipanimento (Ii Slucli Storicl dal Mcdioevo all'Etä Contem
poranea2l). Galalina 1992. 247295; Den., Anfange der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). 479503. 

15 Leonard. Angevins (wie Anm. 6), 295. Vgl. die etwas überspitzte Formulierung von Girolamo Arnaldi: „C'£ 
stalo un momentO in cui, per via degli Angioini. l'Kuropa d stato davvero una .Casa commune', un po'come 
I'Europa della universitär (G. Aivaldi, Introduzione. in: L'F.tat angevin [wie Anm. 6], 59, hier: 8). Der Gedanke 
ist jetzt in einem Sammclband aufgegriffen worden, der unmittelbar vor der Drucklegung dieses Aufsatzes er
schien und dessen Ergebnisse nicht mehr eingearbeitet werden konnten: L'Furope des Anjou. Aventure des 
princes angevins du Xll le au XVe siede, hg. von D. Soulier, Paris 2001. Vgl. dagegen das vernichtende Urleil 
von Romolo Caggese Uber den König und seine Herrschaft: Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6), passim, 
bes. Bd. I, VXXXVII I und Bd. II. 428443. Caggese schrieb jedoch aus einem betont politischen Interesse her
aus und war offen darum bcmOhl, Vorläufer und Bedingungen der Fehlentwicklungen im „Mczzogiorno" seiner 
Zeit zu bestimmen. Weiter zur Beurteilung Roberts: Kiesewetter, Anfänge der Regierung König Karls II. (wie 
Anm. 2), 9, Anm. 3. 

16 Wie etwa Uonard (wie Anm. 6). der nicht nur die Beziehungen zu den balkanischen Herrschaften, sondern auch 
zur Provence unter diese Rubrik stellt („politique etrangere des Angevins", ebd., 202; „actes e'trangers". ebd., 
207), die Beziehungen zu Sizilien dagegen als ..politique intdrieure" bezeichnet (ebd.. 326). 

17 Auf die dringende Notwendigkeit einer engen Anbindung der Provence an das Regno und einer größeren ange
vinischen Präsenz in der Provence weist Kiesewetter, Anfänge der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2), 450 
hin. Zur Provence unter angevinischer Herrschaft siehe ebd.. 450478. Noch in seinem Testament schrieb Robert 
I. die unauflösbare Zugehörigkeit der Provence zum Königreich fest {Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6], 
Bd. II. 425). Zur Provence unter den Angevinen siehe auch: Marseille et ses rois de Naples. La diagonale ange
vine 12651382. hg. von /. Bomot, AixenProvence 1988; M. Hebert, Les assemblees repräsentatives et la ge
nese de l'F.tat moderne en Provence (X I I I ' XV siecles). in: Genese de l'tJlat moderne en tntkliterrane'e: approches 
historiques et anthropologiques des pratiques et de representations. Actes des tables rondes internationales te
IHIC^ ä Paris les 24, 25 et 26 septembre 1987 et les 18 et 19 mars 1988 (Collection de l'Fcole Francaise de Rome 
168), Roma 1993. 267284; Oers., Les assemblees repräsentatives dans le royaumc de Naples et dans Ic comte" 
de Provence, in: L'F.tat angevine. 475491; G. Giardanenga, Anna legesque colo. L'F.tat et le droit en Provence 
(12461343). in: L'F.tat Angevin (wie Anm. 6), 3580. 
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halte der Könige in der Provence.18 die Unterstützung provencalischer Untertanen, seien es 
Siedler, Juristen oder Händler,1^ in Italien und vice versa, eine von Neapel aus überwachte, 
wenn auch weitgehend dezentralisierte Rechtsprechung und Finanzverwaltung,20 die Forde
rung gemeinsamer Heiligenkulte1 und andere Maßnahmen trugen dazu bei, daß in der neue
ren Forschung in Anlehnung an das NormannischAngevinische Reich des 12. Jahrhunderls 
sogar von einem geschlossenen Angcvinischen Reich des 14. Jahrhunderts die Rede ist.— 

Die Ausmaße und Vielgestaltigkeit dieses Reiches lassen sich an den Beziehungen 
seiner Herrscher zu anderen Fürsten ablesen. In den knapp sechzig Jahren vom Herrschaftsan
tritt Karls II. von Anjou im Jahre 1288 bis zum Tode seines Sohnes Robert im Jahre 1343 
sind politische Kontakte der vielfältigsten Art mit Königen, Königinnen und anderen Potenta
ten aus fast allen Teilen des Kontinents belegt; allein aus den ersten sechs Jahren der Herr
schaft Karls II. (12891295) sind über fünfzig angevinische Gesandtschaften bezeugt23  Re
flexe eines ausgedehnten administrativen und diplomatischen Apparates, auf den noch einzu
gehen sein wird. Beziehungen zur Kurie, zu den mittel und norditalienischen Herrschaften 
und zum französischen Königshof nehmen dabei erwartungsgemäß einen besonderen Stel
lenwert ein, daneben waren aber auch diejenigen zur kalalanoaragonesischen Krone, zu Un
garn, Polen, zum römischdeutschen Reich sowie Kontakte zu den Mamlukensultanen von 
Kairo und den Hafsiden in Tunis von Bedeutung.24 Schließlich umfassen sie auch seltenere 
Formen der Kontaktaufnahme und pflege wie den Empfang von Gesandtschaften des tatari
schen Ukhans Arghun25, des Kaisers von Byzanz26 oder des Armenischen Königs Helhum,27 

18 Kiesewetter. Anfänge der Regierung König Karls II. (wie Anni. 2), 470471. Von seinen ersten sechs Regie
rungsjahren verbrachte Karl II. nur sechs Monate im Kegno, die nieisle Zeit dagegen in der Provence und in 
Südfrankreich (ebd.. 399). 

19 Giordanengo, Alma legesque eolo (wie Anm. 17). bes. 49. Siehe die schon 1278 befohlene Ansiedlung von 
1000 Provenzalen in Lucera: I registri de IIa Cancclleria Angioina. hg. von R. FiUmgieri u.a., Bd. XIX: 1277
1278 (Testi e documenti di Moria napolelana 19). Napoli 1964, 242. Nr. 440. 

20 Cugge.se. Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I. 607637: £ Baratier, Knquetes sur les droits ei revenues de 
Charles ler d'Anjou en Provence (1252 et 1278). Paris 1969; Giordanengo, Anna legesque eolo (wie Anm. 17); 
Kiesewetter. Anfange der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). 452461. Zur Wahrungspolitik der Angevi
nen siehe H. Kowalski, Die Realen Karls I von Anjou, Schweizerische Numismatische Rundschau  Revue Suis
sc de Numistiiatique 53 (1974). 119161: F. D'An geh, La riforma monelaria di Carlo I d'Angiö. in: Societä 
mediterranea all'epoca del Vespro. Bd. II. Palermo 1983. 481488: J.-M. Martin, hisealite et economic etalique 
dans le royaume angevin de Sicile a la ßn du XIHe siede, in: L'Ktat Angevin (wie Anm. 6). 601648. bes. 603. 
Anm. 8. 

21 Da/u ausführlicher unten 303IC 
22 So bei Dunbabin, Chat les of Anjou (wie Anm. 4). 114127. 
23 Die Zahl ergibt sich aus einer Durchsicht der neuesten einschlägigen Studie: Kiesewetter, Anfänge der Regie

rung König Karls II. (wie Anm. 2). 
24 Über die Beziehungen zu Aragon. Ungarn. Polen und dem Reich siehe unten: zu Tunis: M de Epalza, Altiludes 

politiques de Tunis dans le conti» entre Aragonais et Francais en Sicile autour 1282. in: Societä mediterranea 
all'epoca del Vespro. Bd. II. Palermo 1983. 579601. 

25 Leonard. Angevins (wie Anm. 6). 200: Kiesewetter. Regentschaft (wie Anm. 10). 513514 mit weilerer Literatur; 
/'. Schmiedet; Europa und die Fremden: die Mongolen im Urteil des Abendlandes vom 13. bis in das 15. Jahr
hundert (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 16). Sigmaringen 1994. Zu Brieten an den 
Grollkhan von Calhay: ('. Mmieri Rieeio, Studi slorici su' l'ascicoli Angioini dell'archivio della regia zecca di 
Napoli. Napoli 1863, 6061 und an den eminenti prineipi domino Coczatiticio regi ieorgianorum (1335): (', Mi
nien Ricci», Studi storici fatti sopra 84 registri angioini dell'Archivio di Slalo di Napoli. Napoli 1876, 57. 
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die durch die Entsendung angevinischer Gesandten nach al-Ifriqyia ergänzt wurden.28 Hier 
tut sich ein Kommunikationsraum29 gesamteuropäischen, nach zeitgenössischen Maßstäben 
beinahe globalen Ausmaßes auf. 

I I 

Ungeachtet dieser Vielgestaltigkeit lassen sich einige Grundzüge bestimmen, welche die an
gevinischen Außenbeziehungen zwischen 1288 und 1343 prägten und deutlich von der Herr
schaftszeil Karls L abheben. Die stärkste Veränderung ist im Verhältnis der späteren Angevi
nen zu Byzanz zu verzeichnen.30 Eine zwar nicht freundschaftliche, aber pragmatische Hal
tung prägte nach 1285 die Beziehungen beider Reiche, von etwaigen Eroberungsplänen, wie 
sie noch zur Zeit der Sizilianischen Vesper existierten, war fortan kaum noch die Rede. Zwar 
bemühten sich die Angevinen zunehmend darum, ihre Stellung in der südlichen Adria auszu
bauen, aber selbst das Engagement in Achaia und Albanien, die nach 1294 unter der Herr
schaft Philipps von Tarent allmählich wieder in das Herrschaftsgefüge eingegliedert werden 
konnten,11 trübte das Verhältnis zu Byzanz nicht wesentlich  vielleicht auch deshalb nicht, 
weil die Palaiologen von anderer Seite, etwa durch die Türken und Serben, mit größeren 
Problemen konfrontiert wurden und auch im Westen mit den Almogävers der Katalanischen 
Kompanie ein ungleich gefährlicherer Feind erwachsen war, der obendrein als Gegner der 
Anjou zu gelten hatte.32 

26 N. Barone, La ..Ratio Thesaurai ionim" de IIa CanceHeria Angioina. Archivio storico per le province napoletane 
10 (1885). 413434; I I (1886), 520, 175197, 415432. 577596. hier: 587 (4. März. 1338). 

27 Ebd. 
28 Kieseuetler. Anfange der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). 246. Anm. 5. 
29 Zum Begriff vgl. Kleinschmidt. Geschichte der internationalen Beziehungen (wie Anm. 7). 12. 
30 D. J. Ceanakoplos. Emperor Michael Palaeologus and the West. 12581282: a study in By/antincLalin rela

tions. Cambridge. Mass. 1959; / . Boehm. „De Karolingis Imperator Karolus. prineeps et monarcha totius Euro-
pae". Zur Orientpolilik Karls I. von Anjou. Historisches Jahrbuch 88 (1968). 135, bes. 1433; Herde, Karl I. 
(wie Anm. 4). 83f f ; Franciii. Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio (wie Anm. 2); Kiesewetter, An
fange der Regierung Kbnig Karls II. (wie Anm. 2), 350358. 

31 Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. II, 312343. Wenngleich gerade die Herrschaft über Albanien stets 
prekär blieb: G. M. Monii. Roberto d'Angiö e il prineipato di Acaja nel 1321. in: Oers., Nuovi studi angioini, 
Trani 1937, 606629: Leonard. Angevins (wie Anm. 6). 201202; A. Kieseweiler. II trattato del 18 ottobre 1305 
fra RNppo I di Taranto e Giovanni I Orsini per la Conquista dell'F.piro. Archivio storico pugliese 47 (1994), 
177213; Den., Filippo I d'AngiöTaranto, in: Dizionario biografico degli Italiani 47, Roma 1997, 717723; 
Oers.. Anfange der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2), 338350. 358364; D. Ahiilafui. The Aragonese 
Kingdom of Albania: An Angevin Project of 131 11316, in: Intercultural contacts in the medieval Mediterrane
an: studies in honour of David Jacoby, hg. von B. Arbel. London 1996. 114 über den 1311 zuerst vorgebrach
ten, aber letztlich aufgegebenen Plan. Friedrich von Sizilien als Ausgleich für die Aufgabe Siziliens mit der 
Herrschaft über Albanien auszustatten. 

32 F. Soldevila, Eis Almogävers, Barcelona 1952; K. M. Setton, Catalan Domination of Athens. 131 11388. Cam
bridge. Mass. 1948: A. lohn, Constantinople and the Latins. The Foreign Policy of Andronicus II. 12821328 
(Harvard historical studies 88). Cambridge. Mass. 1972. 
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Der insgesamt nachlassenden Bedeutung von Byzanz für die Außenbeziehungen des 
Königreichs steht das große Gewicht gegenüber, das Sizilien und das Papsttum darin einnah
men. Wurde die Wiedergewinnung Siziliens bis zum Frieden von Caltabellotta noch auf mili
tärischem Wege versucht, so vertraute man von 1302 bis 1314 darauf, die im Vertrag festge
legte Rückführung der Insel in die Herrschaft der Anjou werde wie vorgesehen nach dem To
de König Friedrichs II. von Sizilien vollzogen.33 Die Erlangung Siziliens, in den Worten Ro
berts von Anjou der pari principal del nostre regne.*4 war nicht allein aus militärisch
politischen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen für die Neapolitaner von großer Be
deutung. Durch den Wegfall der umfangreichen Getreideproduktion waren die Angevinen ih
rer wichtigsten Finanzquelle verlustig gegangen. Neueste Berechnungen belegen, daß zehn 
Jahre nach dem VesperAufstand die Einnahmen der Krone um zwei Drittel abgenommen 
hatten.35 Weiterer wirtschaftlicher Schaden entstand aus der Besetzung bzw. Verwüstung 
weiter Teile Süditaliens durch die Sizilianer.36 Zwar fanden die Kampfhandlungen durch den 
Frieden von Caltabellota ein vorläufiges Ende, doch als Friedrich II. von Sizilien in der Aus
einandersetzung zwischen Heinrich VII. und Robert von Anjou die Partei des Kaisers ergriff, 
Vorstöße gegen Süditalien vornahm, Teile Kalabriens besetzte und damit das Königreich 
Neapel von Süden bedrohte, kehrte Robert zu einer aggressiven, mit hohem Risiko geführten 
Politik zurück.37 Diese schlug sich in mindestens neun zwischen 1314 bis 1343 durchgeführ

33 Allgemein zur Auseinandersetzung um Sizilien: H. £ Rodde, Der Kampf um Sizilien in den Jahren 1291-1302, 
Beilin-Leipzig 1913: Ctinne.se, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. II. 163251: Kiesewetter, Sizilianische 
Zweistaatenproblem (wie Anm. 14), 247295; Den., Anlange der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). 200 
298 und die Angaben in Anm. 3. 

34 f f . Finke, Acta Aragonensia. Quellen zur deutschen, italienischen, französischen und spanischen Kirchen und 
Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz Jaumes II. (12911327), 3 Bde., Berlin 19081923. Bd. 
II. 712. Vgl. seine Worte: Sicilia est iin abundans quod, si decem annis haberei guerram et poslea mm anno 
quietem, totum oblivisceretur{Caggese, Roberto d'Angiö [wie Anm. 6], Bd. II. 174. Anm. 2). 

35 Über die Finanzen des Königreiches und die wirtschaftliche wie fiskalische Bedeutung Siziliens siehe Caggese, 
Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I. 607637: Kiesewetter, Regentschaft (wie Anm. 10). 507509; ./. Pryor, 
Foreign Policy and Economic l'olicy: the Angcvins of Sicily and ihe Economic Dcclinc of Southern Italy, in: 
Principalities, Powers and Estates. Studies in Medieva! and Early Modern Government and Society, hg. von L. 
O. Trappeil, Adelaide 1980. 4355: W. 4. Percy, The Farliest Revolution against the „Modern State": Direct 
Taxation in Medieval Sicily and the Vespers. Italian Quarterly 84 (1981). 6983: Oers.. A Reappraisal of the 
Sicilian Vespers and the Role of Sicily in European History, Italian Quarterly 86 (1981). 7796. Die An jou hallen 
jedoch im Vergleich zu anderen zeitgenössischen Herrschern, insbesondere zu den dculschen Königen, keines
wegs als arm zu gellen. Eine vergleichende Übersichl der angev inischen Einnahmt) findet sich bei D. Abulafia, 
The westeni Mediterranean leingdoma 12001500: ihe struggle fordominion. London [u.a.] 1997. 149150. Kie
sewetter, Anfange der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). 486488 errechne! eine Abnahme der Einkünfte 
um über die Hallte bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Dali die Rückerlangung Siziliens betrieben wurde, um 
den Anjou die Möglichkeil eines Kreuzzuges zu geben, darf als ein sekundäres Argument angesehen werden. 

36 Kiesewetter, Anlange der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). 482484. 
37 Wobei unterstrichen weiden muß. daß hier, ebenso w ie im Falle des Hundertjährigen Krieges, der diplomatische 

Kontakt zwischen den Kontrahenten nicht ganz aufgegeben wurde. Vgl. etwa die Belege tlii Kontaktaufnahmen 
bei G. M. Filsen. Dell'argenteo imbusto al primo patrono S. Gennaro da re Carlo secondo d'Angiö. Napoli 1861. 
225. FÖL 55: 229. foi. 173: Caggese. Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I. 138. Bd. II. 204. 225228; Acta Ara
gonensia (wie Anm. 34). Bd. III. 73. 145. 
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ten Versuchen, die Insel zu erobern, nieder,38 blieb jedoch militärisch ohne dauerhaften Er
folg und erwies sich auch politisch eher als schädlich, da sie Friedrich lediglich den Vorwand 
dafür lieferte, seinen Erstgeborenen im Jahre 1314 zum Erbfolger und 1321 zum Mitkönig zu 
erheben.19 Damit waren die Bestimmungen von Caltabellotta aufgehoben worden. Die ara
gonesische Teilungskonzeption hatte sich endgültig durchgesetzt. 

Führten Karl II. und Robert I. in ihrer Haltung zur Sizilianischen Frage die Politik ih
res Vaters bzw. Großvaters fort, so läßt sich in ihrem Verhältnis zur katalanoaragonesischen 
Krone nach den Verträgen von Canfranc und Brignoles (1288/1291) ein deutlicher Wandel 
konstatieren. Das Verhältnis besserte sich zusehends, wozu nicht zuletzt mehrfache Heirats
verbindungen zwischen den beiden Königshäusern beitrugen.40 Die Kontakte durch Gesandte 
und Boten waren regelmäßig,41 und katalanoaragonesische Geistliche,42 Söldner und Con
dottieri4 traten in den Dienst der Anjou. Gilabert de Centelles diente im Jahre 1311 Robert I. 
als Generalvikar in der Romagna und als Gesandter,44 Ramön de Cardona als Stellvertreter 
Roberts I. in Piemont,45 und Diego de la Ratta gelang es nach langen Jahren als Söldnerfiih

38 Es handelt sich um die Kampagnen der Jahre 1313. 1314, 1316. 1317, 1320. 1325, 1326. 1327, 1341 42. D a z w i 

schen wurde eine Reihe größerer und kleinerer Expeditionen geplant, die al lerd ings schon i m Vor fe l d bzw. nach 
kürzester Zei t abgebrochen wurden. 

39 Caggese, Roberto d ' A n g i ö (w ie A n m . 6). Bd. I I . 192193. Z u m K ö n i g und seiner Herrschaft siehe C. R. Back-
man, The deel ine and fal l o f medieval Sic i ly : pol i t ics. re l ig ion, and economy in the reign o f Frederick I I I . 1296
1337. Cambr idge u.a. I99.S. Vg l . das vernichtende Urte i l des Romo lo Caggese über die mi l i tär ischen Unterneh
mungen des Königs: ,.[...] nun aveva mai compiu ta una sola impresa mil i tare o pol i t ica que fosse stata degna (Ii 
epopea", „ [ . . . ] proc lama d i guerra contro la Sic i l ia : una guerra pazza e sorda [ . . . ] " (Caggese, Roberto d ' A n g i ö 

[w ie A n m . 6] . Bd. I . V I I , X X I ) . 
40 Bianca von Siz i l ien, die Tochter Karls I I . , ehel ichte Jakob I I . von Aragön. während Robert von A n j o u Vio lan te 

von Aragön und später Sancia von Mal lo rca heiratete; ergänzt wurden die Verb indungen durch die Ehe einer 
weiteren Tochter Karls (Mar ia ) mit Sancho. einem Sohn Jakobs I I . von Aragön. Schon 1285 waren erste V o r 

schläge unterbreitet worden, den Kon f l i k t über den Weg der Ehebindung zu lösen: Kieseweiter, Anfänge der 
Regierung Kön ig Karls I I . (w ie A n m . 2), 170171. 

41 Acta Aragonensia (w ie A n m . 34). bes. Bd. I. 678741 ; M. I. Fah im Pere:.. Un Aragones embajador de Jaime I I 

ante las cortes de Ndpoles y Sici l ia. in: X I V Congresso di Storia del la Corona d 'Aragona, Sassar i Alghero 1924 
maggio 1990. Bd. I I I : Presenza ed espansione del la Corona d 'A ragona in I tal ia. Sassari 1996. 417432. 

42 A. M. Voci, La cappel la di corte dei pr im i sovrani ang io in i di Napol i . in: L 'E ta t A n g e v i n (w ie A n m . 6). 447474. 
45.5456, 461. 

43 So Diego del la Ratta, Simon del la Vi l l a . Gilabert de Centel les, Berenguer Carro«; und Mateu de C o l l d o m i n i ; vgl . 
Barone, Ratio Thesaurar iorum (w ie A n m . 26). 179. 182. 185; Acta Aragonensia (w ie A n m . 34), Bd. I , 267. 272
274; M. T. Ferrer i Mollol, Mercenaris calalans a Eerrara (13071317) , Anua r i o de Estudios Medievales 2 
(1965) , 155227, 160172. 220227; Dies., Caval ie r i catalani e aragonesi al serv iz io dei Gue l f i in I tal ia. Medioe

vo. Saggi e rassegne 20 (1995) . 161185, 161-171; A. Kiesewetter. Die Schlacht von Montecat in i (29. August 
1315). Römische Histor ische Mi t te i lungen 40 (1998) . 237387. 256, 286, 301; Den., Anfänge der Regierung 
K ö n i g Karls I I . (w ie A n m . 2). 216. Schon 1305 war Robert in Begle i tung eines Kont ingents von 300 katalano

aragonesischen . .caval ier i " fe ier l ich in Florenz eingezogen [Caggese, Roberto d ' A n g i ö [w ie A n m . 6). Bd. I, 33 
nach Vi l l an i ) . Weitere A n w e r b u n g i m Jahre 1311 i m Zusammenhang mit der I tal ienfahrt Heinr ichs VI I . : ebd.. 

132133. Acta Aragonensia (w ie A n m . 34). Bd. I. 303304 sowie für den Siz i l ienzug von 1321 (1000 katalani

sche Söldner): ebd.. Bd. I I . 194. 
44 Ac ta Aragonensia (w ie A n m . 34). Bd. I . 267. 272274. 

45 6'. M. Mtmti. La dominaz ione angio ina in Piemonle (B ib l io leca della Societä Storica Subalpina 115). T o r i n o 
1930, 151153; Z u seinen mil i tär ischen Akt i v i tä ten in der Toscana: CiiHxese, Roberto d ' A n g i ö (w ie A n m . 6), 
Bd. I I , 7678. M. T. Ferrer i Mallol. Ramön de Cardona. mi l i ta r y d ip lomä l i co al serv ic io de cuatro reinos, Revi
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rer und Vertreter angevinischer Interessen in der Toseana sogar, in das hohe Amt eines Groß
kämmerers aufzusteigen.46 Freilieh kann diese Annäherung nicht darüber hinwegtäuschen, 
dal.i KatalonienAragon in politischer, vor allem aber in wirtschaftlicher Hinsieht im westli
ehen Mittelmeer der bedeutendste Konkurrent der Angevinen war, die den ehemaligen Fein
den  zugleieh enge Verwandte der sizilisehen Aragoncsen  stets mit einem gewissen Miß
trauen begegneten.47 Genährt wurde dieses durch die Eroberung Sardiniens unter Jakob II. in 
den Jahren 132224,48 zumal die Katalanen spätestens dadureh zu Konkurrenten der mit den 
Anjou verbündeten Genuesen geworden waren. 

Verbindungen ganz anderer Art waren dafür verantwortlieh, daß ein bislang außerhalb 
des angevinischen Bliekwinkels gelegenes Reich nicht nur zu einem wichtigen Bestandteil 
des angevinischen Kommunikationsraumes wurde, sondern durch Einsetzung einer Seitenli
nie auch mittelbar dem Machtbcreich des Königshauses zugeführt werden konnte. Durch die 
Verbindung der Arpadenprinzessin Maria mit Karl II. und den vorzeitigen Tod anderer 
Kronanwärter erlangten die Anjou nach längerer Auseinandersetzung mit König Wenzel III. 
von Böhmen und Herzog Otto von Niederbayern auf dem Erbweg die Krone Ungarns.49 Die 
immer wieder durch Ehebindungen erneuerten Beziehungen zwischen der Neapolitaner und 
der ungarischen Seitenlinie des Hauses schufen ein eigenes politisches Kraftfeld im südlichen 
Mittelosteuropa und stellten die Weichen für die kurzzeitige Herrschaft Karls III. von Anjou
Durazzo als König von Sizilien und Ungarn zum Ende des Jahrhunderts. 

In engem Zusammenhang mit der Entstehung dieses italienischsüdosteuropäischen 
Machtblocks steht auch die wahrscheinlich bedeutendste Verschiebung angevinischer Ziel

sta da Faculdade de LetrasHislöria. Serie II. 15 (1998). 14331451. bes. 14461447 zu den Aktivitäten im 
Dienste Roberts. 

46 7.u seinen Aktivitäten im Dienste der Anjou: Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I. 4044. 130141. 
216221; und Bd. II. 56, 217. 453 s.v. Auch wenn man sich nach der Schlacht von Montecalini in der Toscana 
über die angebliche Feigheit des Katalanen beschwerte: Acta Aragonensia (wie Annt. 34). Bd. II, 559560. 

47 Siehe als Übersicht die Beiträge in: XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona. SassariAlghero 1924 
maggio 1990, Bd. III: Presenza ed espansione della Corona d'Aragona in Italia. sece. Xl l l XV, SassariAlghero 
1996: A. Riem. F.l Mediterrani occidental al darret quart del segle XIII: coneurrencia comercial i conflictivitat 
politica. Anuario de Fstudios Medievales 26 (1996). 729787; ..The disentanglement of the Angevins and the 
Aragonese was a slow and difflcull process" (Abulqfia, Western Medilerranean kingdoms [wie Anm. 35). 131). 

48 V. Sakiverty Rata. Cerdefia y la expansiön mediterranen de la Corona de Aragon, 12971314, Madrid 1956; F. 
Giunia. Aragonesi e Catalani nel Mediterraneo. 2 Bde.. Palermo 1953/59; / , N. Hilfarth, The probten) of a Cata
lan medilerranean empire. 12291327 (The F.nglish historical review. Supplement 8). London 1975; F. Casula, 
La Sardegna aragonese I: La Corona d'Aragona. Sassari 1990 sowie die Beitrage in XIV Congresso di Storia 
della Corona d'Aragona. SassariAlghero 1924 maggio 1990, Bd. 11/12: II regnum Sardiniae et Corsicac' 
neu"espansione mediterranen della Corona d'Aragona, Sassari 1995. Nach Ltonard, Angevins (wie Anm. 6). 
242 habe die Eroberung Sardiniens aus dem westlichen Mittelmeer /wischen Katalonien. Sizilien und Sardinien 
,.un lac aragonais" gemacht. 

49 B. Hörnern,Oti Angioini di Napoli in Ungheria 12901403 (ital. Übers.). Roma 1938. 770; 801 18: Gli Angioini 
di Napoli e di Ungheria. colloquio ilalounghcrcse. Roma. 2324 maggio 1972, Roma 1974; 0. Halecld, .lad« iga 
of Anjou and the Rise of Fast Central Furope. hg. von T. V. Gromada, New York 1991, 1529: Zu den anfäng
lich erfolglosen Bemühungen Karls II. um die ungarische Krone siehe Kiesetvelter, Anfange der Regierung Kö
nig Karls II. (w ie Anm. 2). 371385; S. Smkci. Methods of construeting Angevin rule in Hungary in the light of 
most recent research. in: Quaestiones medii ae\ i novae I (1996), 7790. Allg. siehe A. Kttbinyi, König und Volk 
im spalniillclallcrlichen Ungarn. Stadlenlwicklung. Alltagsleben und Regierung im mittelalterlichen Ungarn 
(Studien zur Geschichte Ungarns 1), Herne 1998. 
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a u s g e b a u t , w o v o n d i e w i e d e r h o l t e E r n e n n u n g a n g e v i n i s c h e r F ü r s t e n z u Signori Z e u g n i s a b 

l e g t . 5 1 I m G e g e n z u g s t i e g e n F l o r e n t i n e r B a n k i e r s u n d K a u f l e u t e z u b e d e u t e n d e n F i n a n z i e r s 
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P r o v e n c e u n d F o r c a l q u i e r u n t e r s t e l l t w e r d e n . 5 4 D i e v i e l s c h i c h t i g e n u n d w e c h s e l n d e n B e z i e 

ht) Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. II, 174; G. Tobacco. Un presunlo disegno domenicanoangioino 
per l 'unificazione polilica dell'llalia. Rivista Storica llaliana 61 (1949). 399525; Galasso (Regno di Napoli [wie 
Anm. 10], 132135) spricht in diesem Zusammenhang von einem ..Gran disegno" und greift damit einen Aus
druck auf, den Emile Leonard geprägt hatte. Dieser meinte jedoch einen ganz anders gelagerten ..grand dessein" 
des Angevinen erkennen zu können, nämlich einen dreistufigen Plan, mit Unterstützung der Kirche. Frankreichs 
und des römischdeutschen Reiches zuerst die Macht der Visconti zu brechen, dann die Vorherrschaft über die 
Apenninenhalbinsel zu gewinnen und schließlich Sizilien zurückzuerobern [Leonard. Angevins [wie Anm. 6|, 
2.34). Freilich scheint es unwahrscheinlich, daß ernsthaft erwartet wurde. Johannes XXII. könnte einen Plan un
terstützen, der potentiellen Anwärtern auf die deutsche Krone die Herrschaft über Norditalien gesichert hätte. 
Bei Friedrich II. von Sizilien ist eine ähnliche ..Italienisierung". nämlich die mit schwerwiegenden Folgen ver
bundene Anbindung an die ghibellinisehe Sache, konstatiert worden (Bückmann, DecHne [wie Anm. 39]. 6484). 

51 R. Davidsohn, Geschichte von Florenz. Bd. III: Die letzten Kämpfe gegen die Reichsgewalt. Berlin 1912; Den., 
Forschungen zur Geschichte von Florenz. Bd. IV. Berlin 1908; G. M. Monli, Sul dominio di Roberto a Firenze e 
a Genova. Archivio Storico per le Province napoletane. N.S. 18 (1932). 137155: blonard, Angevins (wie Anm. 
6). 220. 246; Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I, .315.3, Bd. II. 75162; Kiesewetter. Schlacht von 
Montecalini (wie Anm. 43), 259, Anm. 110. 

52 Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I. 567606: D. Abulafta, Southern Italy and Florentine Economy, 
12651370. Economic Hislory Review 2 ser. 33 (1981). 377388; D. I. Peiralia. I Toscani nel Mezzogiorno me
dievale: Genesi ed evoluzione trecentista di una relazione di lungo periodo. in: La Toscana nel secolo XIV. Ca
ratteri di una civiltä regionale, hg. von S. Gensini, Pisa 1988, 287336. 

53 Monli. Sul dominio (wie Anm. 51): Lionard, Angevins (wie Anm. 6), 230232. 323324; Caggese, Roberto 
d'Angiö (wie Anm. 6), Bd. II. 2633: G. Jehel. Angevins, Ge"nois et Siciliens aux temps des Vespres (1272
13.37). in: La societä mediterranen. Bd. III. Palermo 1984. 257278; G. Pelli Balbi, II consolato Genovese a Na
poli alla fine del Duecento. in: Mediterraneo Medievale: scritti in onore di Francesco Giunta (Biblioteca di Moria 
e cullura meridionale / Studi e testi 2). Rubbettino 1989. Bd. III. 981997; D. Abulafia, Genova Angioina. 1.318
13.35: gli inizi della signoria di Roberto re di Napoli. in: La storia dei Genovesi, Bd. XII. Genova 1994. 1524. 

54 Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. II. 283291; Leonard. Angevins (wie Anm. 6), 202204. 223224: 
324326: Monli, Dominazione angioina in Piemonte (wie Anm. 45). Zur Unterstützung des Papsttums in dieser 
Sache siehe .V. Riezler. Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern, 
Innsbruck 1891 (ND Aalen 1973). Nr. 26, 28. 29, 49, 65. 66. 81. Über die ersten, 1294 abgebrochenen Versu
che, die Herrschaft über Piemont wiederherzustellen, siehe Kiesewetter, Anfänge der Regierung König Karls II. 
(wie Anm. 2). 292298. 
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V I I I . , 6 1 B e n e d i k t X I . 6 2 u n d K l e m e n s V . 6 3 u n t e r h i e l t e n d i e K ö n i g e b e s t e B e z i e h u n g e n . A u c h 

55 Caggese, Robecto d 'Angiö (wie Anm. 6). Bd. II, 251343. 
56 Zum Verhältnis allgemein sowie zur Förderung außenpolitischer Interessen der Anjou durch die Kurie siehe P. 

Herde, I papi tra Gregorlo X e Celestino V. II papato e gli Angiö. in: La crisi del Trecento e il papato avignonese 
(12741378). hg. von II Quaglitmi (Storia della Chiesa I I). Milano 1994. 2391; Leonard. Angevins (wie Anm. 
6). 166. 238: Kie.sewetler. Regentschaft twie Anm. 10). 487. 488. 504506; Das.. Anfange der Regierung Konig 
Karls II. (wie Anm. 2). 298337; N. Housley, The llalian Crusades. The PapalAngevin alliance and the Crusades 
against Christian lay powers. 1254  1343. Oxford 1982, 9396. 103106. „La dynastie angevine fut sauvee par 
ce meine SaintSiege qui l'avait appelee en llalie" (Leonard. Angevins [wie Anm. 6| . 16t). 

57 Herde. I papi tra Gregork) X e Celestino V (wie Anm. 56). 4558; E Päsvor, La guerra del Vespro e i suoi pro
blemi: L'inlervenlo di Martino IV. Quadcrni calanesi di studi classici c mcdievali I (1979), I35ff. habe ich nicht 
einsehen können. 

58 Maninil. Angevins (wie Anm. 6), 163168; Kieseweiler. Anfänge der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). 
175180, 298300. Nach Bartolomeo di Neocastro soll Honorius IV. jedoch zwei Dominikaner nach Sizilien ent
sandt haben, um eine Verschwörung gegen die Aragonesen anzuzetteln (Leonard. Angevins [wie Anm. 6[. 167). 

59 Leonard. Angevins (wie Anm. 6). 169171; A. Franchi, Nicolaus papa IV. 12881292 (Girolamo d'Ascoli), 
Ascoli 1990; Kiesewetter, Anfänge der Regierung König Kails II. (wie Anm. 2). 298304. 

60 Coelestin war nach Ausweis Leonnrth sogar Karls II dient , sinon sa Creatore" (Uonard. Angevins [wie 
Anm. 6], 184. vgl. allgemein ebd., 182183). P. Herde. Colestid V (1294). Reter von Morrone. der Hngelpapst 
(Päpste und Papsttum 16). Stuttgart 1981; Oers.. Celestino V. in: La crisi del Trecento e il papato avignonese 
(12741378). hg. von D. Quaglioni, (Storia della Chiesa 1 11. Milan») 1994. 93127. Kicscucller spricht Karl II. 
zwar eine direkte Einflußnahme auf die Wahl ah. unterstreicht jedoch, wie schnell der nciigew ählte Papst in das 
Fahrwasser des Anjou geriet (Oers.. Anfänge der Regierung König Karls II. [wie Anm. 2|, 271272. 314326). 

61 Bonifaz war bereits vor seiner Wahl als Familiär Karls I. aufgenommen worden {Kiesewetter, Anfänge der Re
gierung König Karls IL [wie Anm. 2]. 312) und halle als Gesandter Nikolaus' IV. im Sizilianischen Konflikt 
vermittelt (Leonard. Angevins [wie Anm. 6], 176). Siehe die treffende Charakterisierung von Uonard 
(Angevins. 198): ..un allie plein de zele ou (il aurait piefere ce style, plus Con forme ä la Situation juridii|ue et ä 
ses pre"tentions) un suzerain soucieux de ses devoirs". Zu Bonifaz. und die Anjou siehe ebd.. 183185; Kiesewet
ter, Anfänge der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). 309313. 326337. Zum Einsatz Bonifaz' VIII. und 
Klemens' V zugunsten der Anjou in Ungarn: Leonard. Angevins (wie Anm. 6). 197. 199. Einsatz des Papstes 
für den Frieden in Sizilien: Vatikanische Akten (wie Anm. 54). Nr. 39. Anm. 3. Nr. 74. Nr. 207. Siehe die 
Sammlung von Exkommunikationsbullen bei: J. Trenchs. La penitenciaria apostölica y la conquista de Sieilia, 
in: Societä mediterranea aU'epoca del Vespro. Bd. IV. Palermo 1984. 367396. 

62 Benedikt XI. hatte vor seiner Wahl als Legat Bonifaz' VIII. die angevinischen Interessen an der Krone Ungarns 
vertreten (F. Bork. Reichsidee und Nationalstaaten: vom Untergang des alten Reiches bis zur Kündigung des 
deutschenglischen Bündnisses im Jahre 1341. München 1943, 116; Leonard. Angevins [wie Anm. 6). 197
198). 
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63 L Thier. Kreuzzugsbemühungen unter Papst Clemens V.. 13051314 (Franziskanische Forschungen 24), Düs
seldorf 1973; .V. Menache. Clement V (Cambridge studies in medieval life and thought 4/36), Cambridge (u.a.) 
1998. 121122. 155, 160173. 

64 Robert halte die Wahl des Johannes tatkräftig unterstützt (vgl. / . Asal, Die Wahl Johannes XXII. Ein Beitrag zur 
Geschichte des avignonesischen Papsttums. Freiburg i. Br. 1909). Vgl. die Charakterisierung Johanns als 
„erdature de la cour angevine" durch Leonard. Angevins (wie Anm. 6). 227 sowie die Worte des Papstes, mit 
denen er im Jahre 1328 auf die jahrzehntealte Allianz hinwies: Dum nostris ei apostoUct sedis gnttia commemo-
ratione reftrtur obltttibiis tpiania cktrt memorie Carolas rex Sicilie pro snbmovendis diversanim tempestatuum 
procelsis quibus Ulis lemporibns Romano premebamr ecclesia perknla gravia [...]  nach Walther, Westliche 
Mittelmeerraum (wie Anm. I). 45, Anm. 22. 

65 Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6), Bd. II. 3948. Ob es sich bei Geraldo de Volle, canonici' Neapoliiano, 
aposiolicae sedis nnncio (Vatikanische Akten (wie Anm. 54], Nr. 1197. Anm. I) um einen festen Prokurator in 
Neapel handelte, bleibt unklar. Zu den Prokuratoren der Angevinen in Avignon siehe unten. 

66 MGH Const.. Bd. IV/2, hg. von / Schwab», HannoverLeipzig 19091911, 11981199. 12051206, Nr. 1159. 
1164; Ebd., Bd. V, hg. von J. Schwalm. HannoverLeipzig 19091913. 367368. 518520. Nr. 443, 654; Vatika
nische Akten (wie Anm. 54), Nr. 184. 203  vgl. Caggese. Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I, 118; G. M. 
Momi, La dottrina antiimperiale degli Angioini di Napoli. I loro vicariati imperial! e Bartolomeo da Capua. in: 
Studi di storia e diritto in onore i Arrigo Solmi. Bd. II. Milano 1941. 1154. bes. 4547; Kieseweiler, Schlacht 
von Montccatini (wie Anm. 43). 260. Anm. 116; Ltanard, Angevins (wie Anm. 6). 223: M. E. Viora, A proposi
to del vicariato imperiale in Italia altribuito dai pontefici a re Roberto d'Angiö (Annali Triestini di diritto. eco
nomia e politica 13). Triette 1942; Ijonard. Angevins (wie Anm. 6). 204205 weist auf die Vorteile der 
„Babylonischen Gefangenschaft der Kirche" für Friedrich II. von Sizilien hin. Vgl. die Ernennung zum Senator 
und Capitano Roms im Jahre 1317: Vatikanische Akten (wie Anm. 54), Nr. 24. 

67 Leonard, Angevins (wie Anm 6), 281282: Kiesewetter, Anfänge der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2), 
299300, 304, 331332. Zu den Zahlungen Roberts I.: Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. II. 4044. 
Über die Päpste als bedeutende Geldgeber der Anjou während der ersten Jahre des Krieges um Sizilien siehe mit 
weiterführenden Angaben Kittewetter, Anfänge der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). 134136. 

68 L Piippelmaim. Johann von Böhmen in Italien, 13301333. Archiv für Österreichische Geschichte 35 (1866), 
247450;/!. Lehleiler, Die Politik König Johanns von Böhmen in den Jahren 13301334. Bonn 1908; H. Otto, 
Zur italienischen Politik Johanns XXII.. Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
14(1911), 140265; C. Dumontel, L'impresa ilaliana di Giovanni di Lussemburgo re di Boemia, Torino 1952; G. 
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theologischen Kontroversen um die Armut Christi bzw. die visio beatifica, an denen Robert I. 
sich aktiv beteiligte,69 führten nach 1324 zu einer Abkühlung der special relationship, die 
sieh unter Benedikt XII. fortsetzte und sich nicht zuletzt darin niederschlug, daß Robert nun 
weniger seine Rolle als Vorkämpfer des Guelfentums als seine Schirmherrschaft über Italien 
betonte.70 

Während die freundschaftlichen Beziehungen zu den engen Verwandten auf dem fran
zösischen Königsthron auch von seiten Karls II. und Roberts I. fortgeführt wurden,71 sah 

Tabacco, Programm! di potilica italiana in etil avignonese, in: Aspciii cullurali della socicta italiana ncl periodo 
del papato avignonese. XIX Convegno del Centn) di sludi sulla spiritualitä medtevale, Todi 1981. 4975; Un iti
netaire europeen. Jean l'Aveugle, comte de Luxembourg et roi de Boheme 12961346. hg. von M. Marine, Lu
xembourg 1996, 87109. 212213: R. Hand. Die Italienpolitik Konig Johanns von Böhmen, in. Johann der 
Blinde. Graf von Luxemburg. König von Böhmen 12961346  Jean l'Aveugle. Comte de Luxembourg. roi de 
Boheme 12961346. Tagungsband der 9 Journees lolharingiennes. 22.26. Oktober 1996 Luxembourg 
(Publications de la Seelion historique de l'Institut grandducal 115), hg. von M. Pank, Luxembourg 1997. 363
382; relativierend: F../ . Fellen, Johann der Blinde und das Papsttum, ebd.. 383417. bes. 399400. 

69 M. van Heuckelum, Spiritualistische Strömungen an den Höfen von Aragon und Anjou während der Höhe des 
Armutsstreites (Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte 38). BerlinLeipzig 1912: Robert d 'Anjou. 
roi de Jerusalem et de Sicile, La vision hienheureuse. Tratte envoye' au pape Jean XXII. hg. von /V/. Dykmans 
(Miseellanea Historiae Pontificiae 30), Koma 1970; /). Nimmt), Reform and division in the medieval Franciscan 
Order: front Saint Francis to the l'ouiulation of the Capuchins (Bibliotheca seraphicocapuccina 33), Roma 1987; 
N. Jaspen, Heresy and Holiness in a Mediterranean Dynasty: the House of Barcelona in the Thirteenth and 
Fourteenth Centuries, in: Across the Mediterranean Frontiers: Trade. Politics and Religion, 6501450. hg. von D. 
A. Agios 11. Nellon (International Medieval Research 1). Turnhout 1997. 105135; V. Horst. Evangelische Ar
mut und päpstliches Lehramt: Minorilentheologen im Konflikt mit Papst Johannes XXII. (13161334) 
(Münchener Kirchenhistorische Studien 8). BerlinKöln 1996, 6568: K. Waith, A FourteenthCentury Sehe ihn 
and Primate: Richard Fit/Ralph in Oxford. Avignon and Armagh. Oxford 1981, 85107; R. Paciocco, Angioini e 
'spirituali'. I differenli piani cronologiei e temalici di un problema. in: L'F.tat Angevin (wie Anm. 6). 253287. 
263287; Von, Cappella di Corte (wie Anm. 42). 459462; R. G. Musto, Franciscan Joachimitism al the Court of 
Naples 13091345. A new appraisal. Arehivunt Franciscanum Hisloricum 90 (1997). 419487. bes. 456473; T. 
Michalsky, Memoria und Repräsentation: die Grabmäler des Königshauses Anjou in Italien (Veröffentlichungen 
des MaxPlanckInstituts für Geschichte 157). Göttingen 2000.7780. 8591. 

70 Galasxo, Regno di Napoli (wie Anin. 10). 146148. 155157: A. Barben), La Propaganda di Roberto d'Angiö re 
di Napoli. in: Le forme della Propaganda pottlica nel Due e nel Trecento. relazioni tenute al convegno interna 
zionalc organizzato dal Comilato di Studi Storici di Trieste. Trieste. 25 marzo 1993. hg. von P. Catnmarosano 
(Collection de l'Ecole Fiancaise de Korne 201). Roma, 1994, 110131. hier: 112113: „In questi anni la Propa
ganda angioina cambia di tono, insistendo assai meno di prima sul guelfismo del re e sul suo rapporto Filiale col 
papato. per propol lo invece come salvatore d'llalia dallo straniero". Vgl.. Leonard. Angevins (wie Anm. 6). 240
269, der für die letzten Jahre des Ponlilikales des Johannes zu dem Ergebnis kommt: Je ehampion de l'Eglise 
e'lait, au plus profond de sa conscience. sepaic' du pape" (Ltonard, Angevins [wie Anm. 6| . 257). Zum Verhält
nis zu Benedikt XII.: Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. II, 292294. Leonard. Angevins (wie Anm. 
6), 334 bezeichnet es dagegen als gut. 

71 Dies geschah ungeachtet der Kritik Karls am Altentat von Anagni und der Verstimmung Roberts über den Ver
such Philipps VI., die Herrschaft über das Arelat zu erlangen (Bock, Reichsidee [wie Anm. 62|, 340 342; 
Leonard. Angevins [wie Anm. 6J. 198. 268). Die gemeinsame Herkunft wurde noch unter Robert betont {J.-P. 
Boyer. La 'foi monarchic|ue': royaume de Sicile et Provence (miXIH miXlV siede), in: Le forme della Propa
ganda politica nel Due e nel Trecento: relazioni tenute al convegno internazionale organizzato dal Comitato di 
Studi Storici di Trieste. Trieste. 25 marzo 1993. hg. von /'. Camntaroisano (Collection de l'Hcole Fiancaise de 
Rome 201). Roma. 1994. 851 10. bes. 9092). Barbert), Propaganda (wie Anm. 70). 113 weist auf den Wider
sprach zur gleichzeitig betriebenen Italienisierung hin. 
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l e t z t e r e r d i e D o m i n a n z d e r A n g e v i n i s c h e n H e r r s c h a f t a u f d e r A p e n n i n e n h a l b i n s e l z u m e r s t e n 

M a l s e i t d e n T a g e n K o n r a d i n s w i e d e r e r n s t h a f t d u r c h r ö m i s c h  d e u t s c h e K ö n i g e in F r a g e g e 

s t e l l t . 7 2 D i e H e r a u s f o r d e r u n g u n d b e t r a c h t l i c h e U n r u h e , w e l c h e d i e I t a l i e n f a h r t H e i n r i c h s 

VII . in d i e I n t e r e s s e n  u n d s o g a r in d i e H e r r s c h a f t s g e b i e t e d e r A n j o u h i n e i n t r u g , f ü h r t e n i n d e s 

l e t z t l i c h z u e i n e r F e s t i g u n g d e r a n g e v i n i s c h e n P o s i t i o n . D e n n n a c h d e m u n r ü h m l i c h e n A u s 

g a n g d e s U n t e r n e h m e n s b e f a n d s i c h R o b e r t in e i n e r s t ä r k e r e n S t e l l u n g a l s je z u v o r , hat te e r 

d o c h n i c h t nur d u r c h d i e p u b l i z i s t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g s e i n K ö n i g t u m zu e r h e b e n v e r 

m o c h t , s o n d e r n a u c h s e i n e R o l l e a l s u n u m s t r i t t e n e r V o r k ä m p f e r g u e l f i s c h e r I n t e r e s s e n in Ita

l i e n e t a b l i e r e n u n d d i e s d u r c h d i e E r l a n g u n g v e r s c h i e d e n e r S i g n o r i e n v o r a l l e m in d e r T o s c a 

na u n t e r s t r e i c h e n k ö n n e n . 7  1 N a c h d e m T o d e H e i n r i c h s VII . w u r d e e i n e A n n ä h e r u n g z w i s c h e n 

d e m r ö m i s c h  d e u t s c h e n R e i c h u n d d e n A n g e v i n e n b e t r i e b e n , i n d e m R o b e r t i m Jahre 1 3 1 6 

s e i n e n S o h n m i t e i n e r S c h w e s t e r d e s e r w ä h l t e n d e u t s c h e n K ö n i g s F r i e d r i c h v o n H a b s b u r g 

v e r m ä h l t e . 7 4 E i n e Z e i t l a n g s c h i e n e s , a l s s o l l t e f ü n f z i g Jahre n a c h d e r H i n r i c h t u n g K o n r a d i n s 

e i n e V e r s ö h n u n g z w i s c h e n d e n H e r r s c h e r n d e s R e i c h e s u n d S i z i l i e n s g e l i n g e n . D o c h F r i e d 

r ich u n t e r l a g i m M a c h t k a m p f g e g e n L u d w i g v o n W i t t e l s b a c h , u n d d e r a l t e K o n f l i k t b r a c h m i t 

u n v e r m i n d e r t e r V e h e m e n z w i e d e r a u f . D e r 1 3 2 7  1 3 2 9 u n t e r n o m m e n e I t a l i e n z u g K ö n i g 

L u d w i g s d e s B a y e r n s c h i e n a n f a n g s e b e n s o w i e d e r v o r a n g e g a n g e n e p o s i t i v e F o l g e n für d i e 

72 Allgemein 7uin Verhältnis zwischen den Angevinen und dem Reich siehe M. R. Brabättder, Die Einflußnahme 
auswärtiger Mächte auf die deutsche Königswahlpolitik vom Interregnum bis zur Erhebung Karls IV. 
(Europäische Hochsehuischriften 111/590). Frankfurt am Main u.a. 1994, 7279; zum Arelat als Konfliktpunki 
zwischen den Angevinen und dem Reich siehe Kiesewetter, Anfänge der Regierung König Karls II. (wie Anm. 
2). 386392. IV. Israel, König Robert von Neapel und Kaiser Heinrich VII.: Die Ereignisse bis zur Krönung in 
Rom. Berlin 1903; I'. Vigo, La repubblica di Kirenze e Roberto d'Angiö di Napoli nella discesa di Enrico VII di 
Lussemburgo. Torino 1904; Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I. I 18198.: Leimend. Angevins (wie 
Anm. 6), 210222; F.-J. Heyen, Kaiser Heinrichs Romfahrt: Die Bilderchronik von Kaiser Heinrich VII. und 
Kurfürst Balduin von Luxemburg (13081313), Boppard 1965; Anigo VII di Lussemburgo imperatore: da 
Aquisgrana a Buonconvento (13091313). hg. von N. Carli/G. Civitelli/B. Pellegrini, Buonconvento 1990; W. 
M. Bowsky, Henry VII in Italy: the Conflict of Empire and CityState. 13101313, Lincoln i960; II viaggio di 
Enrico VII in Itaita, hg. von M. Tosti-Croce, Cittä di Castello 1993: R. Panier, Die deutschen Könige und Italien 
im 14. Jahrhundert von Heinrich VII. bis Karl IV., Darmstadt 1997. 43116. Zur juristischen und propagandisti
schen Auseinandersetzung zwischen beiden Königen siehe: K. Penningion, The Prince and the Law, 12001600. 
Sovereignly and Rights in the Western Legal Tradition, BerkeleyLos AngelesOxford 1993, 164201. Über die 
Vorläufer der Kritik an den Deutschen: //. Zug Tiicri, Dalla polemica antiimperiale alla polemica antitedesca, in: 
Forme della Propaganda polilica (wie Anm. 3). 4564. 

73 Übertragung der Signorien von Eerrara. Parma. Cremona. Brescia. Bergamo, Lodi und Florenz im Jahre 1313 
sowie wenig später derjenigen von Lutea, Prato. Pistoia und verschiedener anderer millelitalienischer Städte 
(Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6], Bd. I, XXIVXXV. 193200 mit negativer Beurteilung der Folgen; 
Kiesewetter, Schlacht von Montecatini [wie Anm. 43], 259261). Vgl. die Charakterisierung Roberts als „die 
Seele des Widerstands gegen das Kaisertum als Institution" durch den besonders stark durch die Zeitumstände 
geprägten Friedrich Bock {Oers.. Reichsidee |wie Anm. 62], 261). 

74 Zur Heirat: Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm 6). Bd. I. 653656, Bd. II. 1012; T. F.. Momnisen, Das hahs
burgischangiovinische EheBündnis von 1316. Neues Archiv 50 (1935). 600615; Uonard, Angevins (wie 
Anm. 6), 227; Brabänder, Einflußnahme (wie Anm. 72), 184199. Damit wurden ältere Hahsburgisch
Angevinische Bindungen, nämlich diejenige zwischen Klementia. der Tochter Rudolfs von Habsburg, und Karl 
Martell. dem Sohn Karls IL. fortgeführt (Kiesewetter, Anfänge der Regierung König Karls II. [wie Anm. 2), 54
59). Zu den früheren Plänen. Karl von Kalabrien mit Beatrix, der Tochter Heinrichs VII., zu vermählen, siehe 
Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I. 118122. 136137. 142144: Leonard. Angevins (wie Anm. 6). 
214219; Galasso, Regno di Napoli (wie Anm. 10). 122123. Über Verbindungen zwischen Friedrich dem 
Schönen und Robert siehe die Belege in Acta Aragonensia (wie Anm. 34). Bd. III. 578 und 569 (s.v.). 
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Stel lung der Anjou zu zeitigen,75 doch der militärischpolitische Erfolg gegen den Wittelsba
cher und seine Verbünde t en wurde durch den unerwarteteil Tod des Thronfo lge r s , Karls von 
Kalabr ien , am 9. N o v e m b e r 1328 nachhal t ig geschmäle r t . Fortan soll ten sich die B e m ü h u n 
gen des Königs darauf konzent r ie ren , seiner Enkel in J o h a n n a 7 6 die T h r o n f o l g e zu s ichern, 
was sich zwar auch in den A u ß e n b e z i e h u n g e n des Neapo l i t ane r s  vor a l lem hins icht l ich der 
Kurie und Ungarns  niederschlug , j e d o c h in erster Linie ein innenpol i t i sches Anl iegen dar
stell te. 

Dieser Abr iß der pol i t i schen, miltäriseben und dynas t i schen B e z i e h u n g e n des König 
re iches Neapel zu seinen Nachba rn und anderen Herr scha f t en in der ers ten H ä l f t e des 14. 
Jahrhunder t s dür f t e t rotz unve rme id l i che r Verkürzungen ein ige Grund l in ien aufgeze ig t ha
ben: die A b k e h r von e iner aggress iven Polit ik g e g e n ü b e r B y z a n z und Aragon , das dauernde 
B e m ü h e n um die R ü c k e r l a n g u n g Sizil iens, die feste Bindung an das Paps t tum und . in ger in
ge rem Maße , an die f ranzös i sche Krone , schl ießl ich die Gegne r scha f t z u m römisch deu t schen 
R e i c h 7 7 und die „I ta l i en i s ie rung" der angev in i schen Polit ik, d. h. das B e m ü h e n u m die Erlan
gung e iner h e g e m o n i a l e n Ste l lung auf der Apenninenhalbinsel. Auf der Grund lage dieses Be
fundes soll im fo lgenden a m Beispiel der Angev inen funk t iona len Aspek ten mit te la l ter l icher 
A u ß e n b e z i e h u n g e n nachgegangen werden : den M e c h a n i s m e n der Konf l ik t lö sung im Krieg 
um Sizi l ien, den Trägern der A u ß e n k o n t a k t e sowie den vie l fä l t igen M e d i e n , die zur Pf l ege 
der Außenbeziehungen eingesetzt wurden . 

III 

Im S o m m e r des Jahres 1283 t rug sich e ine der kuriosesten und bekanntes ten Episoden des 
Krieges um Sizil ien zu, das sogenann te Duell von B o r d e a u x : 7 8 Unter Vermi t t lung des engl i 
schen Königs Eduard I. sollte der Konflikt auf d e m direktes ten al ler W e g e en t sch ieden wer
den, näml ich durch ein Duell zwischen Karl I. von A n j o u und Peter III. von A r a g o n zusam
men mit j ewe i l s 100 Rittern. O b der angese tz te , von den Zei tgenossen ausg ieb ig kommen t i e r 
te Z w e i k a m p f in der Tat nur ein spätmit te la l ter l ichen Vors te l lungen vom höfischen Ritual 
und Ethos verpf l ich te tes Schauspie l darstel l te oder a m Ende au fg rund einer Verke t tung von 

7 5 Caggese, Roberto d'AltglÖ ( w i e Ann». 6) . Bd. 11. 9 7  1 4 9 : Leonard. A n g e v i n s ( w i e A n m . 6) . 2 5 0  2 5 8 . M. Berg, 
Der Ital ienzug L u d w i g s d e s Bayern. D a s Itinerar der Jahre 1 3 2 7  1 3 3 0 . Quel l en und Forschungen aus italieni

schen Archiven und Bibliotheken 67 ( 1 9 8 7 ) . 1 4 2  1 9 7 ; Pauler, D i e deutschen Kernige und Italien ( w i e A n m . 72) . 

137165 . 

7 6 Über sie: Kmile G. Leonard, Hisloire de Jeanne I", reine de Naples . c o n u e s s e de Provence . 3 Bde. . M o n a c o 

Paris, 1 9 3 2  3 7 ; F. Froio, G i o v a n n a I d ' A n g i ö (Storia e documenti 112). Milano 1992; (!. Drossbach, Konigin 

Johanna [. v o n N e a p e l , in: t rauen des Mittelalters in Lebensbi ldern, hg. von K. R. Schnittt, GrazVVienKöln 

1997. 3 3 1  3 5 0 . 

77 Trotz B e m ü h u n g um A u s g l e i c h nach d e m T o d e Heinrichs V i t . e t w a durch die Heirat Kails von Kalabrien mit 

Katarina von Habsborg, W i t w e Heinrichs VII. Die Verbindung bl ieb jedoch aufgrund des Scheiterns Friedrichs 
v o n Habsburg im Reich bioBe Episode, und Katarina verstarb bereits im Januar 1323. Zu ihrem Tod und ihrer 

Grablege s iehe L Enderlein, Die Grablegen des Hauses Anjou in Unteritalien: Totenkult und M o n u m e n t e . 1266
1343 ( R ö m i s c h e Studien der Bib l io lheca Hertziana 12). W o r m s 1997. 7 6  8 9 . 

7 8 F. Soldevila, Pere el Gran: el desf ia incnl amb Cartes d'Anjou, Estudis l 'nivers i iaris Calalans 9 ( 1 9 1 5  1 9 1 6 ) . 

1 2 3  1 7 2 : A. Laura Trombelti ßiulrirsi. La sl ida di Bordeaux: d h a g a / i o n i sul lenia di un due l lo niancato. in: 
Societa mediterranen ail'epoca del Vespro. Bd. IV. Palermo 1984. 4 0 9  4 2 0 . 
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Zufällen bzw. aus Angst vor e inem Hinterhalt nicht zustande kam, ist oft diskutiert worden . 7 9 

In unserem Zusammenhang ist der 25. Juni 1283, der „Tag von Bordeaux", insofern von Be
deutung, als er den spektakulärsten, wenngle ich nicht einzigen Versuch darstellte, den Krieg 
um Sizi l ien endgültig zu beenden. Diese Auseinandersetzung, die sich über neun Jahrzehnte 
hinziehende Guerra del Vespro, wurde von beiden Parteien mit ungewöhnl ich hohem Risiko 
geführt und ist nicht nur in dieser Hinsicht durchaus mit dem Hundertjährigen Krieg ver
gle ichbar. 8 0 In ihrer Vielschichtigkeit ist sie für einen zentralen Untersuchungsgegenstand 
mittelalterlicher Außenbeziehungen, nämlich die Instrumente der Konfliktaustragung und 
Konfliktregelung, geradezu exemplarisch  vor allem deswegen , weil beinahe die gesamte 
Breite denkbarer Mittel der Kriegführung wie der Deeskalation dabei Anwendung fand. 

Auf militärischer Ebene wurden die Auseinandersetzungen auf unterschiedliche Weise 
geführt. Einheimische leisteten auf der Grundlage lehnsrechtlicher Bindungen den Heeres
dienst, sie kämpften jedoch zusammen mit e igens angeheuerten Truppen.8 1 Diese Söldner
kontingente stellten zwar keine ganz neuartige Erscheinung dar, doch der massive und 
Schlachten entscheidende Rückgriff auf deutsche Soldritter, katalanische Almogävers und 
andere bezahlte Infanterietruppen läutete unwiderruflich den italienischen mercenarismo des 
ausgehenden Mittelalters e in . 8 2 Offene Feldschlachlen wie die von Falconaria ( 1 2 9 9 ) 8 1 wur
den ebenso geschlagen wie strategische, eher auf Machtdemonstration zielende Feldzüge in
szeniert, während derer es kaum zu Kampfhandlungen kam. Kurze Razzien und eine Politik 
der verbrannten Erde wurden ebenso durchgeführt wie lange währende Belagerungen (z .B. 
Gaeta 1289, Messina 1301, Milazzo 1342). Aber nicht nur der Kampf zu Lande, auch der zu 
See bestimmte die Auseinandersetzung: Eine Besonderheit der Guerra del Vespro war näm
lich die große Bedeutung von Seeschlachten wie denen von Neapel (1284) , Las Formigas 

7 9 Walther ( W e s t l i c h e Mittelmeerraum [wie A n m . I ] . A n n i . 4 ) v e r f i c h t z. B. a u s g e h e n d v o m „ P e r s ö n l i c h k e i t s b i l d " 

K a r l s d i e E r n s t h a f t i g k e i t d e s V o r h a b e n s . 

8 0 Vgl . Corrtnti, G u e r r a dei N o v a n t ' a n n i ( w i e A n m . 3); vgl . Oers.. L a Sici l ia e la g u e r r a dei n o v a n t ' a n n i ( 1 2 8 2 

1372) : un p r o b l e m a di p e r i o d i z z a z i o n e . in: S o c i e t ä m e d i t e r r a n e a a l l ' e p o c a de l V e s p r o . Bd. II. P a l e r m o 1983 , 

4 3 3  4 3 7 . Kri t i sch d a g e g e n Kiesewetter, A n f a n g e d e r R e g i e r u n g K ö n i g K a r l s II. ( w i e A n m . 2) . 9 1 , A n m . 7. 

81 Kiesewetter, A n f ä n g e d e r R e g i e r u n g K o n i g K a r l s II. ( w i e A n m . 2) . 1 3 1  1 3 3 . Z u r a b n e h m e n d e n B e d e u t u n g d e s 

L e h n s d i e n s l e s d u r c h B e l e h n u n g e n mit g e r i n g e r G e g e n l e i s t u n g u n d z u m z u n e h m e n d e n R ü c k g r i f f a u f d i e W e h 

r e r s a t z s t e u e r s i e h e e b d . , 4 3 3  4 3 7 . V g l . M.L. FavreauLiHe, Die H e e r f o l g e p f l i c h t im R e g n u n i I ta l iae . T h e o r i e 

u n d P r a x i s v o m 12. b i s z u m 15. J a h r h u n d e r t . D e u t s c h e s A r c h i v 5 4 ( 1 9 9 8 ) . 5 5  9 6 . bes . 7 6  9 6 . 

82 K. H. Schäfer, D e u t s c h e Rit ter u n d E d e l k n e c h t e in I ta l ien w ä h r e n d d e s 14. J a h r h u n d e r t s . V o r w i e g e n d im g u e l f i 

s c h e n K r i e g s d i e n s t v o n B o l o g n a . F l o r e n z , G e n u a . N e a p e l . P e r u g i a , S i e n a u.a . ( Q u e l l e n u n d F o r s c h u n g e n a u s 

d e m G e b i e t e d e r G e s c h i c h t e 4 ) . P a d e r b o r n 1940 ; Green. C h a n g e s in the N a l u r e of W a r in Ear ly F o u r t e e n t h 

C e n t u r y T u s c a n y , W a r a n d S o c i e t y I ( 1 9 8 3 ) , 124; P. Pieri, L e c o m p a g n i e di Ventura e T a w i a m e n t o deg l i 

ese rc i t i m e r c e n a r i p e r m a n e n t i . in: L a cr is i de g l i o r d i n a m e n t i c o m u n a l i e le o r i g i n i d e l l o Sta to de l R i n a s c i m e n t o , 

h g . v o n V. G. Chittoiini, B o l o g n a 1979 . 1 8 7  1 9 6 ; G. M, Varanini, M e r c e n a r i t e d e s c h i in I tal ia ne l T r e c e n t o : p r o 

b l e m i e l ince di r i c e r ca . in: K o m m u n i k a t i o n u n d Mobi l i t ä t im Mit te la l l e r . B e g e g n u n g e n z w i s c h e n d e m S ü d e n 

u n d d e r Mit te E u r o p a s ( 1 1 .  1 4 . J a h r h u n d e r t ) . h g . von .V. de Rachewittz I J. Riedmann, S i g m a r i n g e n 1995 . 159

178 : Kiesewetter, S c h l a c h t v o n M o n t e c a t i n t ( w i e A n m . 4 3 ) . 2 3 8  2 3 9 . 3 3 5 . A l l g e m e i n : V. Schmidtchen, K r i e g s 

w e s e n im s p ä t e n Mit te la l l e r . T e c h n i k  T a k t i k  T h e o r i e . Ber l in 1 9 9 0 : /. Auer, Mit t e l a l t e r l i che K r i e g s g e s c h i c h t e 

a l s E o r s c h u n g s p r o b l e m , F r a n c i a 10 ( 1 9 8 2 ) . 4 4 9  4 6 3 : P. Glutamine, L a g u e r r e a u M o y e n A g e . Par i s ' 1 9 9 4 : Ü b e r 

N e u e r u n g e n in d e r K r i e g f ü h r u n g vgl . Wallher. D e r w e s t l i c h e M i t t e l m e e r r a u m ( w i e A n m . I) , A n m . 7. 

8 3 M. Amtiri. La G u e r r a del v e s p r o s i c i l i ano . hg . v o n F. Giwtta, P a l e n n o 1969, 5 6 0  5 6 4 ; .V. Romano, Su l l a b a l t a g l i a 

de l la F a l c o n a r i a e s u l P a s s e d i o di T r a p a n i nel 1 3 1 4 , A r c h i v i o s to r i co s i c i l i ano . N S 2 5 ( 1 9 0 0 ) , 3 8 0  3 8 8 ; Kiesewet

ter, S c h l a c h t v o n M o n t e c a l i n i ( w i e A n m . 4 3 ) , 2 9 7 , A n m . 2 7 9 . 
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(1285), Capo Orlando (1299), Trapani (1314), Lipari (1341) u. a. m. Flankiert wurden diese 
offenen Auseinandersetzungen zur See durch Piraterie, die von den kriegsführenden Parteien 
mehr oder minder unverblümt gefördert wurde.84 Man kann daher ohne Übertreibung sagen, 
daß das Schicksal Siziliens auf dem Meer entschieden wurde.83 

Noch vielfältiger als die Mittel der Konfliktaustragung waren die Versuche, die Dau
erkrise zu beenden.86 Der Weg des Erfolges wurde von angevinischer Seite zwar immer wie
der auf dem militärischen Feld gesucht, der Krieg aber ebenso häufig durch begrenzte, 
schriftlich fixierte Waffenstillstände unterbrochen. In aller Regel wurden diese von den be
teiligten Parteien eingehalten, und verschiedentlieh mündeten sie nach oft langwierigen Ver
handlungen in bilaterale Friedensverträge. Der Vertrag von Caltabellotta war nur deren 
wichtigster, zu nennen sind ebenso diejenigen von Cefalu (1285), Oleron (1286), Canfranc 
(1288), La Junquera (1293/94) und Anagni (1295).87 Ermöglicht wurden Verträge wie Waf
fenstillstände oftmals durch den Einsatz auswärtiger Vermittler. War dies in den ersten Jah
ren der Auseinandersetzung noch der König von England, der die Waffenstillstände bzw. 
Verträge von Paris (1286) und Canfranc (1288) ermöglichte, so übernahmen in der Folge 
Sancho IV. von Kastilien und ab 1298 Jakob II. von Aragon diese Rolle.88 Damit erweiterte 
sich der Kommunikationsraum über denjenigen der unmittelbaren Konfliktaustragung hinaus, 
zumal territoriale Kompensationen in entlegenen Gebieten wie Albanien oder Achaia bei den 
Verhandlungen häufig eine besondere Rolle spielten. Friedensstiftend bzw. sichernd wirkte 
ein allbewährtes, auch bei der Guerra clel Vespro letztlich erfolgreich eingesetztes Instrument 
der Konfliktlösung, nämlich die dynastische Absprache bzw. das Heiratsbündnis. Gerade die 
doppelte Verbindung mit dem Hause Barcelona89 trug dazu bei, das katalanoaragonesische 
Reich aus der Reihe der aktiven Feinde herauszulösen und die sizilischcn Aragonesen poli
tisch zu isolieren  auch wenn die katalanoaragonesischen Könige die Bindung an ihre sizi
lischcn Verwandten nie gänzlich aulgaben und sieh nur sehr zurückhaltend in den Dienst der 
Anjou stellten. Und schließlich sei als drastisches, jedoch niemals wirklieh praktiziertes In

84 Caggese, Roberto d'Angioiwic Anm. 6), Bd. ü, 187: „[...] afta vera piratcria itfftciale veniva organizzata e paga
ta. a Napoli [.„]" sowie ebd.. 201. 203. 

85 Galasso, Kegnn di Napoli (wie Anm. 10). 106: Das Kriegswesen unter Karl I. ist besonders gut untersucht: J. 
Pryor, The Galleys of Charles I of Anjou. King of Sicily. ca. 12691284. Medieva! and Renaissance History 14 
(1993), 33104; J. Göbbels, Das Mililärvvcscn im Königreich Sizilien zur Zeil Karls I. von Anjou (12651285). 
Stuttgart 1979. 

86 G. Allhoff, Zur Eigenart gütlicher Konfliktbeilegung im Mittelalter, in: Modenies Mittelalter: neue Bilder einer 
populären Epoche, hg. von / . Heinde, Frankfurt am Main u. a. 1994. 247265. 

87 L Klüpfel. Die äußere Politik Alfonsos III. von Aragonien, 12851291. Mit einem Anhang: Beiträge zur Ge
schichte der inneren Politik Alfonsos (Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 35). Berlin (u.a.] 
1911. 1988; A. FranchilB. Roccv, La pacc di Caltabellotta 1302 e la ratifica di Bonifacio VIII 1303. Acireale 
1987; V. Salavert i Rum, El tratado de Anagni y la expanstöfl mediterrane» de la Corona de Aragon. Estudios de 
la Edad Media de la Corona de Aragon 5 (1952). 209360; Kiesewetter, Sizilianische Zweistaatenproblem (wie 
Anm 14); Oer»., Anfänge der Regierung Konig Karls II. (wie Anm. 2). 285295. 

88 Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. II. 173174. 226; Kiesewetter, Sizilianische /.wcislaalcnprohleiu 
(wie Anm. 14). 273275, 278; Den., Anfänge der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). 244. 246. 249. 253. 
Die detaillierte Nachzeichnung eines Vermittlungsversuches im Jahre 1316 bietet Falcön Pirei, Aragones emba
jador (wie Anm. 41)  vgl. Acta Aragonensia (wie Anm. 34). Bd. II. 724726, Bd. III. 299300. Am Zustande
kommen des Waffenstillstandes von 1317 war auch Königin Elisabeth von Portugal beteiligt (Acta Aragonensia 
[wie Anm. 34], Bd. II. 719726. 932935. Bd. III. 360361). 

89 Siehe oben. Anm. 40. 
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strument zur Konfliktlösung auf die eingangs erwähnte Möglichkeit des Zweikampfes ver
wiesen, die mehr als einmal ins Spiel gebracht wurde. Die hier am Beispiel der Gueira del 
Vespro skizzierten Mittel der Konfliktlösung und Deeskalation lassen sich auch anhand ande
rer Szenarien angevinischer Außenbeziehungen, etwa in Mittel und Norditalien, aufzeigen. 
Sie stellen zweifellos keine ausschließlich im Königreich Neapel bzw. nur in der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts geübte Praxis dar, doch der Krieg um Sizilien vereinigte sie in 
einer ganz ungewöhnlichen Dichte und Vollständigkeit. 

IV. 

Ermöglicht und getragen wurden diese vielfältigen Ansätze durch ein ebenso differenziertes 
System von Kommunikationsformen und Kommunikationsträgern, die ihrerseits auf ausge
formten administrativen Grundlagen beruhten. Das angevinische Verwaltungswesen, das auf 
einer alten normannischen und staufischen Tradition fußte und wesentlich von der päpstli
chen Kanzlei geprägt wurde, war eines der am weitesten entwickelten seiner Zeit und wirkte 
als Vorbild für andere Kanzleien.90 Bereits im 13. Jahrhundert nach funktionalen Gesichts
punkten unterteilt und kontinuierlich fortgeführt,91 bildeten die verschiedenen Registerserien 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit ihren vielen hunderttausend Eintragungen trotz mancher 
Verluste einen nur von den Archiven in Rom, London und Barcelona übertroffenen Fundus. 
Deutsche haben sich um die Aufarbeitung dieser Quellen besonders verdient gemacht, Deut
sche haben aber auch ihre Zerstörung zu verantworten. Die Vernichtung des Neapolitaner 
Kronarchivs am 30. September 1943 hat die Originalüberlieferung der Forschung für immer 
entzogen.92 Doch eine nicht unbeträchtliche Zahl an Dokumenten ist durch ältere Studien 
oder Abschriften erhalten und für unsere Fragestellung nutzbar zu machen. 

Eine Vielzahl verschiedener Funktionsträger unterstützte den Herrscher dabei, Kontak
te zu anderen Fürsten herzustellen oder zu pflegen. Allein die vorliegenden Exzerpte aus den 
Registerbänden der Kanzlei und den Rechnungsbüchern der Kronkasse machen dies für einen 

90 P. Durrieu, Lcs Archive* angevincs de Naplcs. Emde sur les registres du Roi Charles I" (1265-1285). 2 Bde. 
(BibliotMque des Kcoles Francaises d'Athenes et de Korne 46. 5 I). Paris 1886-1887; N. Kamp. Vom Kämmerer 
zum Sekreten: Wirtschaftsformen und Finanzverwaltung im staufischen Königreich Sizilien, in: Probleme um 
Friedrich II., hg. von J. Fleckenslein (Vortrüge und Forschungen 16). Sigmaringen 1974, 4392; Ghrdanengo, 
Anna legesque colo (wie Anm. 17). 5253; /.. Cadier, L'amministrazione della Sicilia angioina. übers. F. Ginntet, 
Palermo 1984 (fr. Original: F.ssai sur radniinistration du royaumc de Sicile sous Charles I et Charles II d'Anjou. 
Paris 1891); R. von Meckel, Das päpstliche und sicilische Kegisterwesen in vergleichender Darstellung mit be
sonderer Berücksichtigung der Ursprünge. Archiv für Urkundenforschung I (1908). 371510. bes. 463488: E 
Slhamer, Beiträge zur Verfassungs und Verwaltungsgeschichte des Königreiches Sizilien im Mittelalter, hg. 
von H. Hauben, Aalen 1994; Kiesewetter, La Cancelleria angioina, in: L'F.tat Angevin (wie Anm. 6), 361415. 

91 Die meisten der für unsere Fragestellung besonders wichtigen Stücke dürften sich in den Registern Extravagan
tes extra regnum befunden haben, in denen die Schriftstücke zu den angevinischen Herrschaften außerhalb des 
Regno. aber auch zu fremden Herrschaften gesammelt wurden {Diarien. Archives [wie Anm. 90], I, 6366). 

92 J. Ma:;oleni. Storia della ricostruzione della Cancelleria Angioina: 12651434 (Testi e documenti di storia napo
letana 37). Napoli 1987; /.. Klinkhammer, Die Abteilung 'Kunstschutz* der deutschen Militärverwaltung in Itali
en 19431945. Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 72 (1992). 483549. bes. 
498501; S. Palmieri, Archivio di Stato di Napoli: distruzioni durante la seconda guerra mondiale e successiva 
ricostruzione, Archivum 42 (1996), 239253. 
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vergleichsweise frühen Zeitpunkt  um die Wende zum 14. Jahrhundert  deutlieh.93 Fest an
gestellte und entlohnte cursores, die als Boten auf eine Reise, also keine Gesandtschaft, ge
schickt wurden, bildeten die unterste Ebene der außenpolitischen Dienstleute.94 Ebenso wie 
die als nuncii bezeichneten Boten verfügten sie über begrenzte Vollmachten und dürften in 
aller Regel lediglich Schriftstücke an ihre Adressaten übergeben oder die Haltung ihrer Her
ren vermittelt, kaum aber selbständig Verhandlungen geführt haben.95 Daneben lassen sich 
auch Gesandte identifizieren, die in konkreter Mission aufbrachen. Sie erhielten den Auftrag, 
auch selbständig zu verhandeln.96 Nur selten wird diese Vollmacht aus den Quellen, etwa in 

93 Siehe die zutreffenden, jedoch unbelebten Worte Friedrich Boeks über das angevinische Gesandtschaus- und 
Verwaltungswesen: „Auch der Hof Roberts von Sizilien war darin bedeutend fortgeschritten" {Bock, Reichsidee 
[wie Anm. 62], 206). 

94 Vgl. die Bezeichnung der Boten als ..an integral Factor of Foreign affairs": S. Menache, The Vox Dei. Communi
cation in the Middle Ages. New YorkOxford 1990. 152 und allgemein 151157. Diese cursores, von denen der 
Hol in den Jahren 1306 und 1322 jeweils zwei aulw ies (Minien, Studi latli sopra 84 registri [w ie Anm. 25]. 32, 
52), wurden aber nicht notwendigerweise ausschließlich für die AuBenbeziehungen eingesetzt. Weitere Erwäh
nungen: Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6), Bd. [ ,681, Bd. II. 167. Die Zahlen sind im übrigen verglichen 
mit denen, die uns aus Avignon vorliegen, nicht hoch: T. Schmitt, Das päpstliche Kursorenkolleg und seine Sta
tuten von 1306. Deutsches Archiv 50 (1994). 581601 nennt für das Jahr 1306 insgesamt 19 cursores (ebd., 588
560). Vgl. //. von Seggem, Das Botenwesen Friedrichs III. 114401493). Eine europäische Besonderheit, in: 
Vergleichende Perspektiven  Perspektiven des Vergleichs: Studien zur europäischen Geschiebte von der 
Spätantike bis ins 20. Jahrhundert (Trierer historische Forschungen 39). hg. von // Schnabel-Schule, Mainz 
1998. 67122. 7374: P. Moraw, Wesenszüge der Regierung und Verwaltung des deutsehen Königs im Reich 
(ea. 13501450), in: Hisloire comparee de l'administration. hg. von W. Paravicini I K. F. Werner, München 1980. 
149167. ND in Ders., Über König und Reich. Aulsätze zur deutschen Verfassungsgeschichte des späten Mit
telalters, hg. von R. C. Schwmges, Sigmaringen 1995. 7389. bes. 84. Allerdings ist dabei zu bedenken, daß bei 
der Kommunikationsdichte, die vom Neapolitaner Hol ausging, auch nicht professionelle Träger die Schreiben 
an die Adressaten brachten (vgl. /. Hlavdiek, Kommunikation der Zentralmacht mit den Reichsuntertanen sowie 
fremden Mächten unter Wenzel (IV ). in: Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in 
der Renaissance, hg. von H.-D. Heimann, PaderbornWienZürich 1998. 1930. bes. 2728). 

95 Vgl. die Charakterisierung der nuncii als IMng letters bei 0. B. Queller. The offtee of ambassador in the Middle 
Ages. Princeton, New Jersey 1967. 225 u. ö. daneben aber auch die treffenden Worte Hartmtfl Holtmanns: „Das 
wichtigste am Brief war im Mittelalter der Bote'" (Oers.. Zur mittelalterlichen Brieftechnik, in: Spiegel der Ge
schichte. Festgabe für M Braubach, hg. von K. Repgenl S. Skalweit, Bonn 1964. 141170. hier: 145. nach F. ./. 
Feiten, Kommunikalion zwischen Kaiser und Kurie unter Ludwig dem Bayern 113141347). Zur Problematik 
der Quellen im Spannungsfeld von Schriftlichkeit und Mündlichkeit, in: Kommunikationspraxis und Korrespon
denzwesen im Mittelalter und der Renaissance, hg. von //./). Heimann, Paderborn  WienZürich 1998. 5190. 
61). Zum Unterschied zwischen „unmittelbarer", d.h. mündlicher bzw . körpergebundener, und ..vermittelter'' 
oder „mittelbarer", d.h. schriftlicher Kommunikation siehe Hlavdlek, Kommunikation der Zentralmacht (wie 
Anm. 94). 2123. Von Benedikt XII. ist bekannt, dal! er Gesandten oftmals ausschließlich mündliche Aufträge 
erteilte (Vatikanische Akten |vvie Anm. 54], III. Anm. I: Feiten, Kommunikation zwischen Kaiser und Kurie. 
5964). Übet den Boten als Stimme bzw. physische Vergegenwärtigung seines Herren siehe auch verschiedene 
Beiträge in. Gespräche  Boten  Briefe: Körpergedächtnis und Schriftgedächtnis im Mittelalter (Philologische 
Studien und Quellen 143), hg. von 11 Wenzel. Berlin 1997. bes. II Siegert. Vögel. Engel und Gesandte Alteuro
pas Übertragungsmedien, ebd.. 4562 und //. Wenzel, Bolen und Briefe. Zum Verhältnis körperlicher und nicht
körperlicher Nachrichlenlräger. ebd.. 86105. 

96 Queller, Office of Ambassador (wie Anm. 95): K. Gerteis, Reisen. Boten. Posten. Korrespondenz in Mittelalter 
und früher Neuzeit, in: Die Bedeutung der Kommunikalion für Wirtsehalt und Gesellschaft, hg. von //. Puhl. 
Stuttgart 1989. 1936: /:. Andre, Fin Königshoi auf Reisen. Der Konlinenlalaulenlhalt Fduards IM. von England 
13381340 (Beihelte zum Archiv für Kulturgeschichte 41). KölnWeimarWien 1996. 5659, 245251: AI. C. 
Hill. The King's Messengers 11991377. A List of all Knovvn Messengers. Mounted and Unmounled, who sei 
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M i t t e i l u n g e n w e r d e n a u c h v i e l e d e r j e n i g e n a u s l ä n d i s c h e n B e s u c h e r ü b e r t r a g e n h a b e n , 

d i e b e i i h r e r A b r e i s e m i t e i n e m G e s c h e n k a u s M i t t e l n d e s K ö n i g s b e d a c h t w u r d e n , d e n n m a n 

k a n n d a v o n a u s g e h e n , d a ß d i e s e Z u w e n d u n g h ä u f i g i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r Ü b e r m i t t l u n g 

e i n e r B o t s c h a f t s t a n d . 9 9 D i e A b r e c h n u n g e n d e s N e a p o l i t a n e r T h e s a u r a r s w e i s e n e i n e V i e l z a h l 

v o n E i n t r a g u n g e n a u f , d i e in d i e s e R i c h t u n g d e u t e n . M e h r h e i t l i c h h a n d e l t e e s s i c h b e i d e n 

Z u w e n d u n g e n u m P o k a l e u n d G e l d b e t r ä g e  d a r u n t e r m a n c h e v o n b e t r ä c h t l i c h e m U m f a n g  , 

d i e G e s a n d t e n a u s d e m r ö m i s c h  d e u t s c h e n R e i c h , F r a n k r e i c h , U n g a r n , V e n e d i g , S a v o y e n , 

P i s a , K a s t i l i e n o d e r A v i g n o n ü b e r g e b e n w u r d e n . 1 0 0 D a b e i e r s t a u n t e s n i c h t , d a ß s i c h b e s o n 

ved John. Henry III and ihe three F.dwards, Stroud 1994; Y. Grava, Les amhassades proveneales au X I V s i ede 
et les enjeux de la conimunication, in: La circulation des nouvelles au Moyen Age. X X I V Congres de la 
S.H.M.R.S.. Avignon. juin 1993 (Collection de l'Ecole Francaise de Rome 190). Roma-Paris 1994. 24-36. bes. 
28: Gespräche  Bolen  Briefe (wie Anm. 9.5); Von Sennern, Botenwesen Friedrichs III. (wie Anm. 94); Rei-
tetneier. Außenpolitik im Spätmittelalter (wie Anm. 7). 6768. 345369. Siehe auch die Literaturangaben in: D. 
Berg. Gesandtschaft . Frühmittelalter, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 11. Berlin 1998, 
Sp. 462465. 

97 Ktwa bei den Verhandlungen der Gesandten Roberls I. mit Heinrich VII. im Spätherbst 1311. bei denen mit 
Hinweis auf die Instruktionen des Königs Unterredung sachlich begrenzt und Entscheidungen zeitlich verscho
ben wurden: Cangese. Roberto d 'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I, 139140. Vgl. die Mißstimmungen, die dadurch 
hervorgerufen wurden, daß Friedrich III. von Sizilien im Jahre 1322 einen Gesandten mit einfacher Kredenz zu 
den Friedensverhandlungen mit Robert I. nach Avignon sandte. Papst Johannes XXII. und der Angevine forder
ten vehement eine Piokuratur. und zwar eine vollständige, also nicht mit einer Klausel versehene Vollmacht: 
Acta Aragonensia (wie Anm. 34). Bd. III. 410416. Allgemein zur Instrumentalisierung der beschränkten Voll
macht: Queller. Office of ambasssador (wie Anm. 9.5). 107109; Reitemeier. Außenpolitik im Spätmittelalter 
(wie Anm. 7), 6768. 

98 Siehe das eigenhändige Entschuldigungsschreiben Roberts I. an Jakob II. von Aragon wegen der Worte seines 
Gesandten Andreas de Isernia. a t/iii not aviam solamen comtt a dir fo </ne a drei Ii apartengues, et el diu sobre 
po moiles ahras paraulet desordmadas ( A d a Aragonensia [wie Anm. 34], Bd. II. 704). 

99 R. I. Burns. I he guidaticum SafeConduct in Medieval AragoCatalonia: A MiniInstitution for Muslims, Chri
stians and Jews, Medieval Encounters I (1995) 50113. bes. 57; Menache. Vox dei (wie Anm. 94), 151152; 
Reitemeier. Außenpolitik im .Spätmittelalter (wie Anm. 7). 446447. 

100 Barone. Ratio Thesaurarioruin (wie Anm. 26), 7 (28. Oktober 1282), 177 (18. Juni 1313). 178 (15. August 
1313), 179(10. Februar 1315), 186(16. August 1316). 191 (14. August 1317), 194 (6. November 1320). 423 (4. 
März. 1332). 432 (23. Januar 1333). 584 (30. März 1336): Caggese. Roberto d 'Ang iö (wie Anm. 6). Bd. I. 675
677. Vgl. spätere Beispiele bei Queller. Office of Ambassador (wie Anm. 95). 202206. /. Hlaväiek, Überlegun
gen zum Geschenkwesen im Mittelalter, in: Mitteilungen der ResidenzenKommission der Akademie der Wis
senschaften zu Güttingen 2/2 (1992). 1215. hier: 13 weist auf die Häufigkeit hin, mit der auch andernorts Poka
le verschenkt wurden. Siehe zum diplomatischen Geschenk weiterhin Lütter, Politische Kommunikation (wie 
Anm. 7), 140141 und jetzt, mit umfangreicher Literatur: V. Groebner. Gefährliche Geschenke: Ritual. Politik 
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ders in Krisenzeiten wie e twa während des Ital ienzuges Heinrichs VII. die Zahl der Geschen
ke erhöhte . 1 0 1 In die gle iche Kategorie der gewissermaßen „ inof f i z i e l l en Mitarbeiter"' zählten 
diejenigen Informanten, die nicht d e m Hof angehörten oder einen ausdrücklichen Auftrag 
v o m König erhalten hatten, jedoch schriftl ich oder mündl ich über ihre Erfahrungen im Aus
land Bericht erstatteten. In der berühmten, von Heinrich Finke und anderen untersuchten 
Brie f sammlung des Barceloncser Kronarchivs 1 0 2 sind viele derartige Schriftstücke überlie
fer t , 1 0 3 und auch von Robert I. ist bekannt, daß er Fernreisende bzw. Pilger nach ihrer Rück
kehr an den Hof rief, um sich mit ihnen zu unterhalten. 1 0 4 Schl ießl ich sei noch auf diejenigen 
Sondermiss ionen hingewiesen , die von höchster Geheimhal tung waren und bei denen es sich 
wahrscheinl ich um Erkundungs und Spionagereisen handelte. Darauf deutet e twas e ine Ein
tragung in das Rechnungsbuch der Kronkasse aus d e m Krisen jähr 1327 hin, als Gregorio di 
Arezzo und Francesco di Pistoia Geld erhielten, ad exptorare de novis ducis bavarie.' In 
ihrem B e m ü h e n um Geheimhal tung noch deutlicher ist eine Formulierung des Thesaurars aus 
d e m Jahre 1332, das Geld werde an einen Kundschafter ausgezahlt , cuius nomen dominus rex 
non vull nominari, und der in certis locis geschickt w ü r d e . 1 0 6 Aber auch die polit ischen Geg
ner der Anjou waren ke i neswegs untätig: Im Jahre 1319 wurde König Robert vor e inem ge
wissen Philippus Guarna gewarnt, der zwischen Sizi l ien und d e m Festland verkehrte und die 
kalabrische Bevölkerung g e g e n die Angev inen aufzuwiege ln suchte , 1 0 7 und 1328 beschwer
ten sich seine Informanten über katalanische Spione , die sich als Kaufleute ausgaben, in 
Wirklichkeit aber gegen die A n g e v i n e n agi t ierten . 1 0 8 

Gesandtschaften repräsentierten im Vergle ich zum Botengang eine off iz ie l lere Ebene 
der Interessenwahrnehmung. 1 < w Hochrangig besetzte Abordnungen vertraten auf dem W e g e 
der Verhandlung die Sache des Hauses Anjou in A v i g n o n vor der Kurie, verschiedentl ich bei 

und die Sprache der Korruptinn in der Eidgenossenschaf) im spaten Mittelalter und a m Beg inn der Neu/eil 
(Konflikte und Kultur  Historische Perspekt iven 4) , Konstanz 2 0 0 0 . 

101 Ihre Entsprechung fand dies in den fieberhaften Aktivitäten der kön ig l i chen Gesandten im S o m m e r 1313: CV(#

gese, Roberto d'Angiö twie Anni. 6). Bd. I. 195, Anm. 7. 
102 Acta Aragonens ia ( w i e A n m . 34) . Zur Forschungsgeschichte s i ehe N. Jaspert. La storiografia t edesca e gli studi 

sulla Corona d'Aragona con particolare riferimento al l 'epoca di G i a c o m o II. in: Corona d'Aragona e Medilerra

neo. Strategie d'espans ionc . m i g r a / i o n i e c o m m e r c i nell'etä di G i a c o m o II. hg. von M. E Cadeddu (Sagg i e Ras

s e g n e 20 ) . Pisa 1996. 4 6 1  4 9 2 . 

103 Acta Aragonens ia ( w i e A n m . 34) , Bd. I, C L X I 1  C L X X V I . 

104 Barone, Ratio Thesaurariorum (wie A n m . 26 ) . 4 2 8 . Siehe auch die Empfehlung für s e c h s deutsche Jerusalempil
ger, die R o h e n im August 1317 aussprach: Caggese, Roberto d'Angiö ( w i e A n m . 6) , Bd. II. 2 6 . A n m . 2. Ähnl i 

che B e l e g e aus späterer Zeil bietet Reitemeier, Außenpol i t ik im Spätniittelalter ( w i e A n m . 7) . 3 9 9  4 0 5 . 

105 Barone. Ratio Thesaurariorum ( w i e A n m . 26) . 418 . 

106 Barone. Ratio Thesaurariorum ( w i e A n m . 26) . 4 2 6 . V g l . auch die Aufforderung Karls II. an se ine Gesandten , bei 

Bedarf der Kasse Rudol f s von Habsburg Geldzuwendungen zukommen zu lassen {Kiesewetter, A n l a n g e der 

Regierung König Karls II. [w ie A n m . 21, 387) . Siehe auch die Konsti tut ionen Karls Ii. v o n 1289 . die gesonder te 

B e s t i m m u n g e n zur Behandlung gefangengenommener fe indl icher S p i o n e enthalten (Ebd., 4 0 8 ) . 

107 Caggese, Roberto d ' A n g i ö ( w i e A n m . 6) . Bd. II. 186, A n m . 2: Philippus Görna, veniens de Sicitia. frequenter 
cumfidelibus regüs machinatur ei dolo.se volloquitur. 

108 Ebd.. 2 3 3  2 3 4 . A l l g e m e i n zur S p i o n a g e und B e s t e c h u n g durch Gesandte s iehe Queller. O f f i c e o f A m b a s s a d o r 

(w ie A n m . 95) . 8 5  9 8 : Reitemeier, Außenpol i t ik im .Spatmittelalter ( w i e A n m . 71 .405407 . 

109 Vgl . die Untertei lung durch Queller. O f f i c e o f A m b a s s a d o r (wie Anm. 95) , 3  8 5 und /. Hlavättk, W e n z e l IV.. 

sein Hof und se ine Königsherrschaf l vornehml ich in Böhmen, in: Das spat mittelalterliche Königtum im europäi

schen Vergle ich , hg. von R. Schneider (Vorträge und Forschungen 32). Sigmar ingen 1987, 2 0 1  2 3 2 , bes. 2101". 

http://dolo.se
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den Friedensverhandlungen des Krieges um Sizilien, in Ungarn bei Heirats- und Erbfolge
verhandlungen, aber auch in den nord und mittelitalienischen Städten und in Albanien. Wäh
rend sowohl Boten als auch Gesandte dadurch gekennzeichnet sind, daß sie in konkreten 
Missionen den Weg zu anderen Potentaten suchten, gilt dies für eine letzte Gruppe der 
Kommunikations und Funktionsträger nicht. Gemeint sind die Vikare und Prokuratoren der 
Herrscher. Wurde noch in der jüngeren Forschung angenommen, daß ständige Vertreter erst 
eine Erscheinung späterer Zeit waren, so kann inzwischen als gesichert gelten, daß schon 
unter den Staufern dieses Mittel der Kontakt und Interessenpflege Anwendung f a n d . " 0 

Auch unter den Angevinen begegnet man den procuratores und vicarii, und zwar nicht nur 
vor der päpstlichen Kurie, wo die Könige Aragöns, Mallorcas und Frankreichs1", des rö
mischdeutschen R e i c h s " 2 und wahrscheinlich auch B ö h m e n s " 3 ständige Vertreter unter
hielten und man folglich auch einen angevinischen Prokurator erwarten sollte, sondern eben
so in Städten wie Florenz oder Rom, deren Signorien den Angevinen kurzzeitig übertragen 
worden waren.114 Guillaume Agarni z. B. diente nachweislich unter drei Päpsten  Coelestin 
V., Bonifaz VIII. und Clemens V.  den angevinischen Interessen an der Kurie, und auch der 
berühmte Logothet des Königreiches Bartolomeo da Capua versah wiederholt diese Funkti
o n . " 5 Umgekehrt unterhielten andere Herrschaften ständige Vertreter in Neapel. Venedig 
etwa hatte seit 1257 einen consul in der Stadt, der fest besoldet wurde, Informationen bezog 
und diese an die Serenissima weiterleitete."6 

Gerade im Ausland, wo ein fortwährender Aufenthalt die Loyalität einer besonderen 
Belastungsprobe unterzog, waren die Herrscher darauf angewiesen, Personen ihres absoluten 
Vertrauens einzusetzen. Wie stand es aber um die anderen Träger auswärtiger Politik der An
gevinen, welchen Kreisen entstammten sie und wie standen sie zum König? Auf welche Per
sonengruppen griff Karl zurück, auf welche Robert? Eine gründliche Untersuchung des 
Neapolitaner Hofes, eines der schillerndsten und in seiner Differenzierung „modernsten" sei

110 S o noch vor w e n i g e n Jahren: / . M. Citirin, Pro e x p e n s i s Ambassntorum: Dip lon iacy and Financial M a n a g e m e n t 

in Ihe Reign o f Henry VII., F.nglish Historical R e v i e w 108 (199.1). 5 8 9 - 6 0 9 . bes . 6 0 8 und / / . Kleinschmidl, G e 

s c h i e h t der internationalen B e z i e h u n g e n (w ie A n m . 7), 6 1 . D a g e g e n : G. Wolf, A n f a n g e s l i lndigen Gesandt 

s c h a f t s w e s e n s schon zur Zeit Friedrichs II., Archiv für D i p l o m a t i e 41 ( 1 9 9 5 ) . 1 4 7  1 5 3 : vgl . s c h o n die tre f fenden 

B e m e r k u n g e n Heinrich Finkes in den Acta A r a g o n e n s i a ( w i e A n m . 34) , Bd. I, C C X X I I I  C C X X I V . Zu den Pro

kuratoren an der Kurie: R. von Hei kel. D a s A u f k o m m e n der s tändigen Prokuratoren an der päpst l ichen Kurie im 

13. Jahrhundert. Studi e Testi 3 8 ( 1 9 2 4 ) . 2 9 0  3 2 1 . 

I I I Acta Aragonens ia ( w i e A n m . 34) . Bd. I. C X X V  C X X V 1 . 

112 P. Moraw, Fragen der deut schen V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e im späten Mittelalter. Bericht über a u s g e w ä h l t e Neuer

s c h e i n u n g e n der Jahre 1 9 6 9 bis 1974. in: Den.. Über König und Reich. A u f s ä t z e zur d e u t s c h e n V e r f a s s u n g s g e 

schichte des späten Mittelalters, hg. von R. C. Schwinge*, S i g m a r i n g e n 1995, I 147, bes. 2 5  2 6 . 

I 13 hellen. Johann von B ö h m e n ( w i e A n m . 68 ) . 390 . 

114 M. T. Caciorgna, L'influenza ang io ina in Italia: gli uff ic ia l i nominati a R o m a e nel Lazio . M e m o i r e de l'F.cole 

Francaise d e R o m e 107 ( 1 9 9 5 ) , 1 7 3  2 0 6 . 

115 Acta A r a g o n e n s i a ( w i e A n m . 34) . Bd. I, C X X V I ; Kiesewetter, A n f ä n g e der Regierung K ö n i g Karls II. ( w i e A n m . 

2) , 3 1 6 , A n m . 10. 3 9 1 . B a r t o l o m e o da Captia ist 1 2 8 9  1 2 9 0 , 1293 , 1295 und 1 3 0 6 in Frankreich nachwe i sbar 

(Monii. Doltrina anti  imperiale | w i e A n m . 66 ) . 35) . 

116 N. Nicolini, Sui rapporti dip lomal ic i vencto napo le tan i durante i regni di Carlo I e Carlo II d ' A n g i ö . Arch iv io 

s tor ico per le prov ince napole tane N S 21 ( 1 9 3 5 ) . 2 2 9  2 8 6 : Queller. O f f i c e o f A m b a s s a d o r ( w i e A n m . 9 5 ) , 7 9  8 0 , 

der in ihm j e d o c h keinen 'ambassador ' sehen möchte . 
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ncr Zeit, steht noch aus.117 Dies ist um so bedauerlicher, als er unzweifelhaft als eines der 
Zentren der damaligen politischen Welt galt und eine große Anziehungskraft ausübte. Die 
Hofpolitik Karls II. und Roberts [., also die Zusammensetzung des Hofes, das Verhältnis zwi
schen Einheimischen und Zugereisten sowie eine Reihe anderer Fragen sind noch nicht ein
mal gestellt, geschweige denn beantwortet, und auch die prosopographische Erfassung der 
Boten, Gesandten und Prokuratoren des Neapolitaner Hofes ist noch lange nicht abgeschlos
s e n . " 8 Doch so viel läßt sich bereits jetzt sagen: die familiaritas stellte ein bevorzugtes Mit
tel der Herrscher dar, ihre Vertreter an sich zu binden. Dank der Arbeiten Hans Schadeks und 
Hiroshi Takayamas ist bekannt, in welchem Ausmal.) und mit welcher Zweckgebundenheit 
die angevinischen Herrscher, aber auch die Normannen vor ihnen die Familiarität verlie
hen.119 Karl [. konnte auf über 10(K) Famiiiaren verweisen und vertrauen, es erstaunt daher 
nicht, daß er ihnen testamentarisch die horrende Summe von 10 000 Goldunzen vermach
te.120 Für seinen Sohn bzw. seinen Enkel verfügen wir noch nicht über abschließende Zahlen, 
aber alles deutet darauf hin, das auch sie sich in besonderem Maße auf enge Berater und 
Famiiiaren stützten.121 Letztere entstammten einem breiten sozialen Spektrum: Man stößt auf 
Geistliche und Laien, Adlige und Angehörige der städtischen Führungsschichten, Kaulleute 
und Handwerker.122 Was sie einte, war ihre besondere Beziehung zum König, die sich im 

117 Für die erste Hälfle der Regierungszeil Karls II. schafft jetzt die Arbeil Andreas Kiesewetters Abhilfe, für die 
restliche Zeil sowie für die Herrschaft Roberls besieht das Desiderat fori. Hin finsteres Bild von der relativen 
Armut des Hofes entwirft Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I. 671684. 

118 Zu den Möglichkeiten: P. Moraw, Über den Hof Johanns von Luxemburg und Böhmen, in: Johann der Blinde 
(wie Anm. 68). 93121. bes. 99100. Siehe auch /. Heullant-Donat, La cour angevine comme milieu culturel. in: 
L'Etat Angevin (wie Anm. 6), 173191. die /u Recht eine grundlegende prosopographische Untersuchung zum 
Hof und seinen Mitgliedern fordert (ebd.. 181). 

119 //. Schadete, Hie f amiliären der sizilischen und aragonesischen Könige im 12. und 13. Jahrhundert, Gesammelte 
Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, Spanische to i schlingen der GörresGesellschaft 26 (197 Ii. 201349, 
bes. 201245: vgl. Den., Die tamiliaren der aragonesischen Könige des 14. und des beginnenden 15. Jahrhun
derts, Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens. Spanische Forschungen der GörresGesellschaft 32 
(1988). 1147; //. Takayama, The administiaiion of tbc Norman Kingdom of Sicily (The Medicval Medilerrane
an 3). Leiden  New York  Köln 1993. 166: Den., Familiäres Regis and the Royal Inner Council in Twcltih 
Century Sicily. English Historical Review 104 (1989), 257272. bes. 372; Dunbabin, Charles of Anjou (wie 
Anm. 4). 189193. Zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit der spatmittelalterlichem Familiarität siehe den 
Forschungsüberblick bei Kintzinger, Westbindungen im spätniiiiclaliei liehen Huropa (wie Anm. 7). 145151. 

120 Galasso, Regno di Napoii (wie Anm. 101.91. 
121 Auch wenn es natürlich nicht zutrifft, daß ..il lor nuniero eia illimitato" (M. ( amera, zitiert hei G, Vitale, Nobillä 

napoletana della prima etä angioina. Hüte buroeratica e famiglia. in: L'F.lat Angevin (wie Anm. 6). 535 576. 
hier: 542. Anm. 18). aber ..gli amici. i 'famHiari' i consiglieri' del Re sono \ emmente legioni" {Caggese, Rober
to d'Angiö [wie Anm. 6). Bd. II. 389). Zu den Famiiiaren Roberts siehe bislang Caggese, Roberto d'Angiö (wie 
Anm. 6). Bd. II. 388392. 

122 Beispielsweise: Gualterio Seripando di Napoii. hostiarw (Barone. Ralio Tliesaiuaiiorum [wie Anm. 26], 19). 
Cicco de Excolo, fisicus (ebd.. 419420), Gallo, giudeo (ebd.. 420). magister Mileii. aurifaber (ebd.. 429). Le
onardus de Vassallo de Scalea. cambellanUs (ebd.. 578) u. a. m. Vgl. zur sozialen Herkunft der Familiären in der 
Zeit Karls I. Schadete, Familiären der sizilischen und aragonesischen Konige (wie Anm. I 19). 234236. Siehe 
zum Vergleich für das 15. Jahrhundert die Angaben bei Kintzinger, Westbindungen im spätmitlclaltcrlichcn Hu
ropa (wie Anm. 7). 417470. 
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besten Fall sogar zu e i n e m Ver t rauensverhä l tn i s en twicke ln konnte und dami t e iner H a n d 
lungsvo l lmach t g l e i c h k a m . 1 2 3 

Die B e z i e h u n g von Pa t ronage und Klientel , die durch die her r scher l i che Famil ia r i tä t 
g e s c h a f f e n wurde , hatte in erster Linie e ine innenpol i t i sche , zugle ich aber e ine nicht zu un
te r schä tzende außenpol i t i sche Dimens ion . Z u m einen konnte d i e f a m i l i a r i t a s dazu verwende t 
werden , Personen an das Königshaus zu binden , deren Näh e besonder s e rwünsch t war. Dieser 
G e d a n k e dür f t e bei der A u f n a h m e versch iedener Kuria ler und f r e m d e r Adl ige r im Vorder 
grund ges tanden h a b e n . 1 2 4 Dabei k a m es auch vor, d a ß Einze lne in A u f h e b u n g des eigent l i 
chen Sinngeha l t s Doppe l fami l i a r i t ä t en e ing ingen , also von zwei Herrschern z u m Fami i ia ren 
erklärt w u r d e n . 1 2 5 Z u m anderen und vor a l lem aber wurden mit der Famil iar i tä t die e igenen 
Träge r pol i t i scher A u ß e n b e z i e h u n g e n ausgeze ichne t . Denn aus d e m F u n d u s der Bera ter und 
Famii ia ren rekrut ier ten Karl II. und Rober t I. einen großen Teil ihres G es an d t s ch a f t s p e r s o 
n a l s . 1 2 6 K ö n i g s n ä h e war also ein en t sche idendes Kri te r ium fü r die Wahl z u m T r ä g e r auswär 
t iger B e z i e h u n g e n . 

Dabei wußten die A n g e v i n e n sehr wohl funkt iona l zu unte rsche iden . Das homagium 
an Benedik t XII. leisteten im N a m e n des Königs der Erzb ischof von Trani und Vizekanz l e r 
des Reiches , zwei G r a f e n und der Senescha l der Provence , die als fe ie r l iche Delega t ion ge
gol ten und kaum V e r h a n d l u n g s a u f g a b e n erfül l t haben d ü r f t e n . 1 2 7 Als es dagegen d a r u m ging, 
C l e m e n s V. u. a. mit ju r i s t i schen A r g u m e n t e n davon zu überzeugen , Friedr ich II. von Sizi l ien 
zu e x k o m m u n i z i e r e n , stellte man d e m Bischof von Marsei l le und d e m Prior von Saint Hilaire 
einen gelehr ten Juris ten, also einen der „Fach leu te anspruchsvo l len R e g i e r e n s " an die Sei
t e . 1 2 8 Die E h e v e r h a n d l u n g e n für Karl von Kalabr ien , den e inz igen Sohn Rober t s d e s W e i s e n , 

123 Zu Meinungsverschiedenheiten und dem bezeichnenderweise damit verbundenen Knizug der Faniiliarenwilrde 
vgl. Schädel;, Famiiiaren der sizilischen und aragonesischen Könige (wie Anm. I 19), 228229; Moraw, Über 
den Hof (wie Anm. 118). 95. 

124 Zur Zeil Karls I.: Schattet, Kamiiiaren der sizilischen und aragonesischen Könige (wie Anm. 119). 243245. Sie
he die Aufnahme des deutschen Hugo von Bucheck, päpstlicher Familiär und Bruder des Mainzer Erzbischofs 
Mallhias von Bucheck, in den angevinischen Dienst, nachdem dieser als Begleiter Katarinas von Habsburg nach 
Neapel gereist war (Bock. Reichsidee [wie Anm. 62). 189; Vatikanische Akten [wie Anm. 54), Nr. 744). Auf
nahme eines englischen Gesandten in die Kamiliarität durch Kail II im Jahre 1289: Kiesewetter, Anfange der 
Regierung König Kails II. (wie Anm. 2). 221, Anm. 4. Der katalanische Ritter Gilabert de Centelles. der als 
Familiär und Gesandter Jakobs II. bezeugt ist. wurde auch von Robert I. als Familiär aufgenommen (Acta Ara
gonensia [wie Anm. 34]. Bd. I. 149, 267, 271274). 

125 Siehe oben. Acta Aragonensia (wie Anm. 34), Bd. III. I 13 (Gonsalvo Garcta) sowie Schadet, Famiiiaren der 
sizilischen und aragonesischen Könige (wie Anm. I 19), 288290 mit Hinweisen auf Roger de Loria, Alemän de 
Naya. Peler de Uirea. Amau Vidal. Guillem Ksquerrcr. 

126 Kbenso wie Karl I vor ihnen {Schadek, Familiären der sizilischen und aragonesischen Könige [wie Anm. 119], 
182, 290  leicht widersprüchlich ebd., 242). Kbd.. 290301: Hinweise auf vergleichbares Verhallen Peters III. 
und Jakobs von Aragon, unter dem ..der diplomatische Dienst sozusagen zur Domäne der königlichen Famiiia
ren geworden ist" (ebd., 291). Die Bedeutung der Famiiiaren für die auswärtige Politik im 15. Jahrhundert hat 
jetzt überzeugend Kintzblger, Weslhindungen im spälmiltelalteiliehen Europa (wie Anm. 7), 143230 herausge
arbeitet. 

127 Minieri. Sludi fatti sopra 84 registri (wie Anm. 25), 59. 
128 Zitat: Moraw, Über den Hof (wie Anm. 118). 109. Ks handelte sich um Jacobo Insbeni de Grassa. Text der Er

nennungsurkunde für die Gesandlschaft: Mono', doltrina anti-imperiale (wie Anm. 66). 31. Anm I. Andere Juri
sten im diplomatischen Dienste der Anjou: Giovanni d'Aquabianca (Barone, Ratio Till I WIM Ii II um [wie Anm. 
26], 182; Minieri, Studi falti sopra 84 regislri [wie Anm. 25], 88); Guilelmo F.brardi. Sacriste Rulhcnenu Regni 
Sicilie vice cancelario (Minieri. Studi fatti sopra 84 registri [wie Anm. 25], 108), Uguccione de Pirinaico und 
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führte wiederum dessen Erzieher, ein adliger Vertrauensmann des Königs.129 Als Karl II. im 
Jahre 1292 die Dominikaner innerhalb des Kardinalskollegiums zu überzeugen suchte, bilde
te er entgegen seinen Gepflogenheiten eine aus drei Dominikanermönchen bestehende Ge
sandtschaft.130 Akademische bzw. soziale Qualifikation waren damit entscheidende Kriterien 
bei der Auswahl des Gesandtenpersonals. Umgekehrt erlangten manche Gesandte  wohl 
auch aufgrund ihrer Verdienste in der Pflege angevinischer Außenbeziehungen und der dafür 
unabdingbaren Königsnahe  später Schlüsselstellungen, wie die Beispiele verschiedener Bi
sehöfe oder gar Kardinäle zeigen.131 In rechtlich heiklen Fällen, in denen besondere Experti
se verlangt war, setzte man häufig ausgebildete Juristen und Räte ein. Hier stand mit der 
Universität Neapel gewissermaßen eine Hofuniversität zu Verfügung, auf welche die Herr
scher wie nirgendwo sonst im christliehen Europa einen direkten Zugriff hatten und aus der 
das personale Substrat für ihre Außenbeziehungen hervorging."2 Dies zeigte sich besonders 
deutlieh während der Auseinandersetzung mit Heinrieh VII., an der die Neapolitaner Legisten 
an prominenter Stelle teilhatten,133 und auch eine Reihe königlicher Gesandter waren Absol
venten des örtlichen Studium.134 

Lagen keine Gründe für die Entsendung einer besonderen Expertenkommission vor, 
wurde die ..feierliche, formal umfassend ausgestattete Gesandtschaft"135 in der Regel aus 

Riccaido Mazza da Salemo (Caggese. Roberto d'Angiö [wie Anm. 6], Bd I. 46), Grillo de Salerno (Vatika
nische Akten [wie Anm. 541, Nr. 558). Bartolomeo Biancacio (G. Sabatini, Napoli angioina. Napoli 1975 [als: 
La cultura a Napoli nell'etä angioina auch in: Storia di Napoli IV/2. Napoli I974|. 56), Bartolomeo da Capua 
(siehe unten), Andrea d'lscrnia (Acta Aragonensia [wie Anm. 34). Bd. III. 105106) sowie die Beispiele in Kie
sewetter, Anlange der Regierung König Karls II (wie Anm. 2). 424429. Auf die wachsende Bedeutung juristi
schen Fachpersonals für die Außenbeziehungen weisen Queller, Office of Ambassador (wie Anm. 95), 156157 
und Keilemeier, Außenpolitik im Spülmittelalter (wie Anm. 7). 345370. 385390 hin. 

129 Regesta Habsburgica 3. Die Regesten der Herzöge von Österreich sowie Friedrichs des Schönen als Deutschen 
Königs von 1314  1330. bearb. von L Groß, Innsbruck 1924, Nr. 484. 499, 508510. 519. 520a. 546: Minien, 
Studi latti sopra 84 registri (wie Anm. 25), 16. 88; Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. II. 4647. 

130 Kieseweiler. Anfänge der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). 307. 
131 Siehe die Beispiele des Geoffrey de Lincel. des Raymond de Mevouillon und des Adam de Doucy. dreier enger 

Vertrauter und Gesandlei Karls II. wahrend der aragonesischen Gefangenschaft, die /um Bischof von Gap re
spektive Erzbischof von Etnbrun bzw. Erzbischof von Cosenza aufstiegen (Kiesenetter. Anfänge der Regierung 
König Karls II. [wie Anm. 2). 94. 168. 179, 180, 182, 184. 301302. 335, 386. 392. 494. 495), oder Wilhelm III. 
von Ferneres, „der wahre Intimus Karls II." {Kieseweiter, Anfänge der Regierung König Karls 11. [wie Anm 2], 
323). der schon früh als Gesandter bezeugt ist und zum Kardmalpriester von S. demente ernannt wurde (ebd.. 
323324). 

132 G. Manti, L'Eta angioina. in: Sloria della Universita di Napoli. hg. von F. Torraca, Napoli. 1924, 19150; M. 
BeHomo, Seuole giuridiche e unrversita Studentesche in Italia. in: Luoghi e metodi di insegnamento nell ltalia 
medioevale (secoli XIIXIV). Atti del Convegno Internazionale di studi. LecceOtranlo 68 ottobre 1986, hg. 
von /.. Gargan IO. Limone, Galatina 1989. 121140. 131138; Pryds, Court as Studium: royal venues for aca
demic preaehing. in: Medieval sennons and Society: cloister, cily. university. Proceedings ol international sym
posia al Kalamaz.oo and New York. hg. von ./. Hamesse (Textes et eludes du moyen äge 9). LouvainIaNcuve 
1998. 317328. 

133 Monti, La dottrina antiimperiale (wie Anm. 66); Pennington, Prince and the Law (wie Anm. 72); Enderiein, 
Grahlegen (wie Anm. 77). 4445. 

134 Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. II. 405419. 
135 Htaväcek, Kommunikalion der /enlralmachl (wie Anm. 94). 23. Vgl. Queller, Office of Ambassador (wie Ann). 

95). 152157. der auf die besondere Bedeutung des hohen Standes eines Gesandten hinweist. Dies wurde in 
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drei Personen zusammengestellt: einem geistlichen Würdenträger  häufig einem Bischof 
oder Mendikantenbruder  , einem adligen Lehnsmann sowie einem juristisch ausgebildeten 
Funktionsträger etwa vom Range eines Justitiars.136 Bei diesen Delegationen spielte das 
Element herrscherlicher Repräsentation eine große Rolle (was sich nicht zuletzt in ihren ho
hen Kosten niederschlug),137 aber ebenso die Expertise des Juristen. Immer wieder vertraten 
derartige Dreierkommisionen die Interessen der Anjou an den Höfen Europas und vor den 
Stadtstaaten Italiens. 

Bei den Gesandtschaften waren die Herrscher darauf angewiesen, Personen ihres abso
luten Vertrauens einzusetzen  häufig Mitglieder des engeren, „täglichen" Hofes'38 wie 
Bartolomeo da Capua, Logothet des Königreiches und „zweifellos die bedeutendste Persön
lichkeit am Hofe Karls II. und Roberts von Neapel",139 ja der eigentliche „Mentor der an
giovinischen Politik seit 1289".140 Bartolomeo begleitete nicht nur seine Herren in außen
politischer Mission,141 sondern vertrat sie auch allein vor ausländischen Monarchen142 und 
vor der päpstlichen Kurie, wo er sich den Haß anderer Prokuratoren zuzog.143 Die Nähe zum 
König war nicht nur deswegen unabdingbar, weil der Herrscher sich in der Ferne auf seinen 
Stellvertreter verlassen mußte, sondern auch, weil ein persönlicher Vertrauter am ehesten als 
Garant dafür angesehen wurde, eine Botschaft unverfälscht dem Adressaten zu übermitteln 
und eine etwaige Antwort ebenso verläßlich seinem Herren auszurichten.144 

Die Gruppen, die das Vertrauen des Herrschers genossen, blieben keineswegs gleich. 
Hier erlangen das Persönlichkeitsbild, individuelle Vorlieben sowie die religiöse bzw. spiri
tuelle Haltung der Herrscher besondere Bedeutung. So bedienten sich zwar sowohl Karl II. 
als auch Robert I. wiederholt der Mendikanten als Boten bzw. Gesandten, doch während er

sp.iteren Traktaten zum Gesandtschaftswesen ausdrücklich festgehalten: Linter. Politische Kommunikation (wie 
Anm. 7). 181 mit Literatur. 

136 Dies ergibt sich aus einer Ausweitung aller Gesandtschaften in den für die Anfertigung dieses Beitrags benutz
ten Quellen und Darstellungen. Zur Bedeutung der Justitiare für die Außenbeziehungen Karls I. siehe S. Morelli, 
I giustizieri nel regno di Napoli al tempo di Carlo I d'Angiö: primi risultati di un"indagine prosopografiea, in: 
L'F.tat Angevin (wie Anm. 6). 491517. 

137 Queller. Office of Amhassador (wie Anm. 95). 163173; Hlaväiek. Kommunikation der Zentralmacht (wie 
Anm. 94). 2425, Reitemeier. Außenpolitik im Spatmiitelalter (wie Anm. 7), 374385. 448457, mit Beispielen 
aus späterer Zeit. 

138 Z u m Begriff siehe Maraw. Über den Hof (wie Anm. 118). 99. 
139 A. Nitschke, Die Reden des Logotheten Bartholomaus von Capua. Quellen und Forschungen aus italienischen 

Archiven und Bibliotheken 35 (1955) , 226274. hier: 227. 
140 Kiesewetter, Anfange der Regierung König Karls I I . (wie Anm. 2), 421. 
141 Nitschke, Reden des Logotheten (wie Anm. 139). 228229. So 1291 nach Spanien (Leonard, Angevins [wie 

Anm. 6| . 181) und 1298 nach Rom (Kiesewet ter . Cancelleria [wie Anm. 90). 411. doc. 2). Vgl. Kiesewetter. An
fänge der Regierung König Karls I I (wie Anm. 2). 421: begleitete den Angiovinen auf nahezu allen Reisen". 
Ähnlich im Falle Roberts: 13091310 nach Avignon (Caggese, Roberto d'Angiö [wie Anm. 6]. Bd. I. 99, 115). 

142 Etwa 1289 vor Alfons I I I . von Aragön (Kiesewetter. Anfange der Regierung König Karls I I . |wie Anm. 2], 223). 
143 Acta Aragonensia (wie Anm. 34). Bd. I. C X X I X ; Mintard. Angevins (wie Anm. 6). 181: Kieseweiter. Anfänge 

der Regierung König Karls II. (wie Anm. 2). 225. Über ihn siehe Nitschke. Reden des Logotheten (wie Anm. 
139). bes. 229: J.-P. Bayer. Parier du roi et pour le roi. Deux 'sermons' de BarheTemy de Capoue, logothete du 
Royanme de Sicile. Revue des sciences philosophiques et tht'ologiques 79 (1995), 193247. 

144 Wenzel. Boten und Briefe (wie Anm. 95). 100. Vgl. die Zusage Roberts an einen Gesandten Jakobs II. von 
Aragon aus dem Jahre 1304. alcitns Homerts de aiunnitai als seine Gesandte nach Avignon zu schicken (Acta 
Aragonensia [w ie Anm. 34], Bd. I, 145146). 
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sterer hierfür in aller Regel auf Dominikaner zurückgriff,145 zeigte der stark von der franzis
kanischen Armutsbewegung geprägte Robert 1 4 6 auch in dieser Hinsicht seine besondere Nähe 
zum Orden der Minderbruder: Franziskaner machten einen besonders hohen Anteil seiner 
Kapläne aus , 1 4 7 und einige von ihnen wurden mit heiklen Missionen betraut.1 4 8 Die Minori
ten Franciscus de Apta und Petrus Esquerer z. B., die dem jungen Prinzen Robert schon bei
gestanden hatten, als er sich in den 1290er Jahren in katalanischer Gefangensehaft befand, 1 4 9 

hielten ihm auch danach die Treue  Franciscus als Kaplan. Familiär und wiederholt als Ge
sandter, Petrus als Beichtiger, der selbst nach seiner Erhebung zum Bischof im Jahre 1308 

145 Kiesewetter, Canccllcria (wie Aura. 90). 415. Siehe aber auch die Bitte Karls II. an Papsl Nikolaus IV. aus dein 
Jahre 1290. die Franziskaner Porchetto Spinola und Vincenzo di Aurea für politische Missionen einzusetzen: ./. 
Krüger, San Loienzo Maggiore in Neapel. Eine Franziskanerkirche zwischen Ordensideal und Herrschaftsarchi
tektur. Studien und Materialien zur Baukunst der ersten AnjouZeit (Franziskanische Forschungen 31), Werl 
1986. 227. Dominikaner hatten den jungen Prinzen Karl schon während seiner Gelangenschalt in Aragon be
treut (Kieseweiter, Anfange der Regierung Konig Karls II. [wie Anin. 2], 173175). Aber auch Robert schickte 
den Dominikaner Giovanni Cinquino im Jahre 1313 als Emissär nach Pisa (Kiesewetter, Schlacht von Monteca
tint |wie Anin. 43], 266267). um Abgesandte zu Friedensverhandlungen einzuladen. Zur Unterstützung der Sa
che der Anjou seitens des Dominikanerordens siehe J. Paul. Angevins. freres precheius et papaute. in: L'Ktat 
Angevin (wie Anm. 6). 221 25 I. Zur großen Zahl an Dominikanern unier den Kaplünen Karls siehe Voci, Cap
pella di eorte (wie Anm. 42). 457, 459; Dies., La cappella di Corte dei primi sovrani angioini di Napoli. Archiv io 
storico per le province napolelane 113 (1995). 69IT.; Zur Forderung det Dominikaner durch Karl siehe Krüger, 
San Loienzo Maggiore in Neapel (s.o.). 118121, 225226; C. Bruzelius, Charles I. Charles II. and the Develop
ment of an Angevin Style in the Kingdnm of Sfcily, in: L'Ftat Angevin (wie Anm. 6). 99114 und J.-P. Boyer, 
Pre'dication et F.tal napole'lain dans la premiere moitie du XlVe Steele, in: L'F.lat Angevin (wie Anm. 6). 127
157. bes. 136138; Kiesewetter, Anlange der Regierung König Karls 11. (wie Anm. 2). 335337. 504509; 
Enderlein, Grablegen (wie Anm. 77). 6370. 138139. 

146 Siehe oben, Anm. 69. 
147 Vgl.. Vori. Cappella di corte (wie Anm. 42). 459. 
148 (7. M. Carqfa, De eapella legis utriusque Siciliae et aliorum prineipum. Roma 1749. 3135. 6082. vgl. über den 

König ebd.. 32: [...] a Franciscanis coenobitis, quibus erat addictissimus, bzw. ebd.. 75: Robertus et Sancia 
conjux, Franciscanos in plurimum n confessionibus habuere, quorum ordini erant addiclissimi [...], Siehe auch 
Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. II. 375377. Als Beispiele wären neben den in den folgenden An
merkungen erwähnten Franziskanern zu nennen: Paolino da Venezia. Petrus de Rapallo. Giovanni de Gallinario 
(Krüger, San Lorenzo Maggiore in Neapel [wie Anm. 145), 228229) Allgemein zur IndicnMnahmc der Holka
pelle für wellliehe Aufgaben siehe ebd.. 6165. Mit seinem Rückgriff auf die Franziskaner für diplomatische 
Aulgaben stand Robert keineswegs allein. Für das 13. Jahrhundert hat Dieter Berg die Minoriten gar als 
..päpstliche Kommunikationspartner" bezeichnet (D. Berg, Staufische Herrschaftsideologie und Mendikanten
spiritualital. Studien zum Verhältnis Kaiser Friedrichs II. zu den Bettelorden, Wissensehaft und Weisheil 55 
[1988] 2651. 185206. bes. 43. 185186. Zitat 186). Karl II hatte dagegen ein ambivalentes Verhältnis /u den 
Mindeihrüdern {Kiesewetter, Anfänge der Regierung König Karls II. [wie Anm. 2J. 51 1512). Vgl. allgemein zu 
den Geistlichen im Dienste des Hofes: Les evOques. les clercs et le roi (12501300) (Cahieis de Panjcaux 7). 
Toulouse 1972; I canonici al servizio dello statu in Kuropa. secoli XIIIXVI. Les chanoines au Service de l'Ftat 
en Klimpe du XIII au XVI sieele. hg. von H. MittelI E. Momel. Modem» 1992; ,1/. Kintzinger, Vhi religiös! et 
Itterati'. Kleriker am Fürstenhof im späten Mittelalter, in: Vita religiosa im Mittelalter. Festschrift für Kaspar Kim 
zum 70 Geburtstag, hg. von F. ./. Fetten IN. Jasper! (Berliner Historische Studien 31. Ordensstudien 13). Berlin 
1999. 543562. 

149 Minien, Stadl fatti sopra 84 registri (wie Anm. 25). 99. Über Kleriker, die den zukünftigen König Karl II. be
suchten, siehe /.. O'Arienzo, Documenti sulla prigionia di Carlo II. d'Angiö. principe di Saleino. in: Societä 
medilerranea all'epoca del Vespro. Bd. II. Palermo 1983. 489556. Nr. 12. 18. 22. 26. 31. 33; Vori. Cappella di 
eorte (wie Anm. 42). 460461. Über andere Franziskaner, die im Dienste Karls die Gefangenen betreuten, siehe 
ebd. und Acta Aragonensia (wie Anm. 34). Bd. I. 2021. 
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immer wieder in diplomatischer Mission in königliche Dienste trat. 1302 war er an den Vor
verhandlungen für den Friedensvertrag von Caltabellotta beteiligt, und 1312 schickte ihn sein 
Herr mit dem Auftrag nach Katalonien, mit Jakob II. von Aragon über dessen Heirat mit der 
Nichte Roberts Gespräche zu führen.1 5 0 Auch manche hochadlige Gesandte des Königs stan
den dem Orden der Minderbrüder besonders nahe, wie etwa Elzear de Sabran, Graf von Aria
no, der von Urban V. im Jahre 1369 kanonisierte Franziskanertertiar, der im Jahre 1323 von 
Robert den Auftrag erhielt, eine Fahrt nach Spanien und Frankreich zu unternehmen, um 
nach einer möglichen Ehefrau für seinen Zögling, den Prinzen Karl von Kalabrien, zu su
chen.1 5 1 

Schließlich darf bei einer Auflistung der Träger auswärtiger Politik unter den Angevi
nen der Herrscher selbst nicht unberücksichtigt bleiben. Denn Karl II. und Robert von Anjou 
ließen sich in ihren Beziehungen zu anderen Potentaten nicht nur vertreten, sie suchten wie
derholt den direkten Weg der Kontaktaufnahme. Herrschertreffen stellten gewiß die unmit
telbarste, wenngleich am stärksten ritualisierte Form politischer Außenbeziehungen im Mit
telalter dar.1 5 2 Schon vor seiner Thronbesteigung hatte Karl II. als Statthalter seines Vaters 
verschiedentlich Monarchen persönlich getroffen.1 5 3 Nach 1289 reiste er sechs Mal an die 
Pyrenäen bzw. auf die Iberische Halbinsel, um sich zu Verhandlungen mit Sancho IV. von 
Kastilien oder Alfons III. bzw. Jakob II. von Aragon zu treffen,1 5 4 mindestens fünfzehn Mal 
besuchte er den französischen Hof, im Jahre 1291 traf er Rudolf von Habsburg am Neuen
burger See, und wiederholt kam er mit Päpsten zusammen.1 5 5 Daß Karl unmittelbaren Anteil 
an den Verhandlungen mit anderen Potentaten und ihren Vertretern nahm, wird auch daran 
erkennbar, daß er an allen wichtigen Konferenzen, auf denen die sizilische Frage diskutiert 

150 Acta Aragonensia (wie Anm. 34). Bd. III. 108-109: Krüger, San Lorenzo Maggiore in Neapel (wie Anm. 145). 
138. 227. Zur Person siehe Voci, Cappella di corte (wie Anm. 42). 458-459. 461-462. 465-466. 

151 Siehe A. Vauchez, Hnlre la Provence et le royaume de Naples: Elzear (d. 1323) et Delphine (d. 1.360) de Sabran, 
in: Ecliangcs rcligieux entre la France et l'ltalie: du Moyen äge ä l'epoque moderne = Relazioni e afllnitä reli
giöse tra Krancia e Italia (Bibliotheque Franco Simone 16). hg. von M. Maccarrone u.a.. Geneve 1987. 89100. 

152 /. Voss, Herree h a treffen im Frühen und hohen Mittelalter: Untersuchungen zu den Begegnungen der ostfränki
schen und westfränkischen Herrscher im 9. und 10. Jh. sowie der deutschen und französischen Könige vom 11. 
bis 13. Jh. (Archiv für Kulturgeschichte / Beihefte 26). Köln u.a. 1987; W. Kolb, Herrschelbegegnungen im 
Mittelalter (Europäische Hochschulschriflen 3/359), Bern u.a. 1988; //. Pohl. Einführung, in: Die Bedeutung der 
Kommunikation für Wirtschaft und Gesellschaft, hg. von //. Pohl. Stuttgart 1989, 15; Meiuuhe. Vox det (wie 
Anm. 94), 5660. 

153 1273 mit Eduard I. von England, 1279 mit Philipp III. von Frankreich und Eduard I. von England, 1281 beim 
sogenannten Königslreffen Peter III. von Aragon. Jakob I. von Mallorca und Philipp III. von Frankreich 
(Kieseuetter. Anfänge der Regierung König Karls II. [wie Anm. 2), 43. 52. 5.3. 6465). Einen besonderen Cha
rakter hatten sicher die Treffen Karls H. mit Alfons III. von Aragon während der Gefangenschaft des Prinzen 
(Ebd.. 174, 187). 

154 Oktober/November 1289. April 1290. Mai 1291, Juli 129.3. Dezember 129.3, OktoberNovember 1295: Kliipfcl, 
Äußere Politik Alfonsos III. von Aragonien (wie Anm. 87); KieseHttter, Das Itinerar Karls II. von Anjou (1271
1309), Archiv für Diplomatik 43 (1997), 85284, 113, 155, 158159, 162163, 176177. 191192; D m , Anfän
ge der Regiening König Karls II. (wie Anm. 2), 227. 238. 249. 

155 Nikolaus I V .  1289. Coeleslin V  1294. Bonifaz VIII. 1294. 1295, 1297 und 1301, Clemens V.  1307: Kie
sewetter, Itinerar (wie Anm. 154), 113115. 118119; Deis.. Anfänge der Regierung König Karls II. (wie Anm. 
2), 194. 217, 245. 250. 257. .317. .373374, 387388. Acta Aragonensia (wie Anm. 34). Bd. I, 100101; Caggese. 
Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I. 9. Aus den königlichen Rechnungsbüchern wird z. B. ersichtlich, daß 
Karl II. von Anjou den König von Frankreich 13011302 nicht weniger als neun Mal bewirtete {Fusco, 
Dell'argenteo imbusto (wie Anm. 37). 219225). 
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wurde, persönlich zugegen war.156 Robert wiederum begegnete aus Anlaß seiner Vermählung 
im März 1297 Jakob II. von Aragon, verhandelte 1302 als Prinz in Caltabellota direkt mit 
König Friedrich II. von Sizilien, und nach der Unterzeichnung führte ihn sein Weg bald nach 
Rom zu Bonifaz VIII. Er fand sich nicht nur 1309 aus Anlaß seiner Krönung in Avignon ein. 
sondern weilte wiederholt, zwischen 1309 und 1324 sogar über längere Zeiträume, an der 
Kurie.157 Für seine häufigen Besuche in Paris unterhielt Robert sogar ein eigenes Haus, das 
Hospitium Sicilie,{>^ und in Neapel empfing er mehrmals ausländische Herrscher wie Jakob 
II. von Aragon oder seinen Cousin, König Karl Robert von Ungarn.159 Die Könige des Hau
ses Anjou verfügten also über ein breites Netz an persönlichen Kontaktmöglichkeiten, von 
dem sie nicht zuletzt selbst einen Teil bildeten, um Beziehungen zu anderen Potentaten aul
zubauen oder zu pflegen. Welche Mittel sie dabei zu Hause oder im Ausland in den Dienst 
der Außenbeziehungen stellten, soll im folgenden anhand einiger Beispiele weiter illustriert 
werden. 

V . 

Die am häufigsten eingesetzten Kommunikationsmedien160 auswärtiger Beziehungen sind 
bei der kurzen Übersicht der Funktionsträger bereits genannt worden: die „körpergebundene 
Kommunikation", also die direkte Unterredung, sei es in Form formeller Rede oder Verhand
lung, sei es in Form eines informellen Gespräches. Daneben stand die .schriftgebundene 
Kommunikation, welche wiederum verschiedene Formen annehmen konnte  feierliche Di
plome oder Mandate, litterae patentes oder litterae clausae, Geleitbriefe, Beglaubigungs
schreiben, Blankette sowie geheime oder für die Öffentlichkeit bestimmte Instruktionen.161 

156 Kieswetter, Itinerar (wie Anm. 154). 121. 
157 Zu Caltabel lota und Rom: Acta Aragcmensia (wie A n m . 34) . Bd III. 1091 12; Zur Reise 1309: ebd. , 2 0 3  2 0 4 

und Caggese, Roberto d ' A n g i ö ( w i e A n m . 6) , Bd. I, 9 9  1 1 5 . B e s u c h bei J o h a n n e s XXII. im Juni 1318 {Minich. 

Sludi fatti s o p i a 84 registri [w ie A n m . 251, 118) und langer Aufenthal l z w i s c h e n 1319 und 1324. Z u m B e s u c h in 

A v i g n o n im Februar 1306: A d a Aragonens ia ( w i e A n m . 34) , Bd. III. 145 

158 Millich, Sludi fatti sopra 84 rcgislri ( w i e A n m . 25) . 59 . 

159 Im Spätsommer d e s Jahres 1333. Niehl unerwähnt ble iben sollten aber auch die vergeb l i chen B e m ü h u n g e n 

Papst J o h a n n e s ' XXII. , die be iden Prätendenten auf die Herrschaft Siz i l iens . Friedrich und R o b e n , zu Gesprä

chen nach A v i g n o n zu laden, oder die ebenfa l l s er fo lg lo sen Versuche Benedikts XII.. in Vorberei tung e i n e s 

Kreuzzugs ins Hei l ige Land e ine V e i S a m m l u n g der abendländ i schen Herrscher in A v i g n o n . zu der Robert 

mehrmals schriftlich e i n g e l a d e n wurde, zu erreichen (Caggese, Roberto d ' A n g i ö [wie A n m . 6}, Bd. II. 1 8 4  1 8 5 . 

263. 327; Uanard, Angevins [wie Anm. 6|, 244. 296). 
160 Z u m Begriff: Watitsch, N e u e Posi t ionen der K o m m u n i k a t i o n s g e s c h i c h t e ( w i e A n m . 8). bes. 4f . 

161 Queller, O f f i c e of A m h a s s a d o r (w ie A n m . 95) . I 10148; IV. Paravicini, Forschriften und Test imonia . Der D o 

kumcnlat ionskrcis laul der spälmil le la l ler l ichen Adelsre i se am Beispie l des kasl i l i schen Ritters A l f o n s e Mudarra 

141 11412 . in: Studien z u m 15. Jahrhundert. Festschrift' Erich Meulhen . hg. von ./. Helmrath, 2 Bde. , M ü n c h e n 

1994 , 9 0 3  9 2 6 ; Burla, The guüaticum Safe Conduct ( w i e A n m . 99) : lllavätek, Kommunikat ion der Zentral

niacht ( w i e A n m . 94) , 2 5  2 6 . D e s s e n Liste l ieße sich noch di f ferenz ieren , vgl . />../. Ileinix. Der König im Brief. 

Herrscher und Hof als T h e m a aktiver und passiver Korrespondenz im .Spätmittelalter in: Kommunikationspraxis 
und Korrespondenzwesen im Mittelalter und der Renaissance , hg. von H.-D. Heimann, PaderbornWtenZUrich 
1998. 3 1  5 0 . bes . 3 3  3 6 und Reitemeier, Außenpolitik im Spatmitlclal lcr ( w i e A n m . 7). 3 6  5 8 . Zu Privatbriefen: 
R. Kühn, D i m e n s i o n e n und Funktionen des Öffentlichen und des Privaten in der mittelalterlichen Korrespon
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Schreiben konnten, wie es für die Korrespondenz zwischen dem angevinischen Hof und der 
päpstlichen Kurie bezeugt ist, auf besondere Geheimhaltung angelegt und daher in Geheim
schrift abgefaßt sein oder im Gegenteil in Form feierlicher Anschlage ein Höchstmaß an Öf
fentlichkeit bezwecken.162 Neben der schriftlichen Kommunikation bedienten sich die Anjou 
aber auch anderer Mittel, um sich in Neapel vor Auswärtigen darzustellen oder ihre Interes
sen und Haltungen kundzutun. Gerade in diesem Bereich betrieben die Neapolitaner mit 
Meisterschaft verschiedene Formen der politischen Selbstdarstellung, die zweifellos mittel
bar, wenn nicht direkt den spätmittelalterlichen Außenbeziehungen zugerechnet werden kön
nen und gerade dadurch, daß sie als eigene und neue operative Instrumente der Politik be
zeichnet werden können, von besonderem Interesse sind. 

Karl [. von Anjou war auf ebenso spektakuläre wie umstrittene Art und Weise zur 
Königswürde gekommen, nämlich durch die beiden Siege von Benevent bzw. Tagliacozzo 
und die Hinrichtung des letzten Staufers auf dem Marktplatz von Neapel.161 Er stand vor der 
Aufgabe, sich und seine Herrschaft als landfremder Potentat vor seinen neuen Untertanen, 
aber auch im weiteren Sinne vor seinen Zeitgenossen, zu legitimieren.164 Nur so konnte er 
hoffen, die Anjou fest unter den zentralen Königsgeschlechtern Europas zu verankern, denn 
es ging letztlich um nichts geringeres als „die Frage nach der Legitimität der herrscherlichen 
Existenz und nach deren Akzeptiertsein in der 'Familie' der europäischen Könige und beim 
heimischen Adel."1 6 3 Karl betrieb dies, indem er ganz dezidiert zwei Wurzeln seiner Her
kunft und Macht herausstellte: zum einen seine Zugehörigkeit zur illustren Dynastie der Ka
petinger, zum anderen die direkte Abkunft von seinem fernen Namensvetter, Karl dem Gro
ßen. Parallel dazu knüpfte er bewußt an lokale, vor allem an normannische Traditionen an.1 6 6 

Daß dies auch für die Grundlinien seiner auswärtigen Politik zutrifft, ist bereits angedeutet 
worden, es galt jedoch ebenso für den Bereich der Außendarstellung. In der Gestaltung seiner 
Siegel z. B.  ein oft unterschätztes Medium der Beziehungen zwischen mittelalterlichen 
Kanzleien  pflegte er den letztlich normannischstaufischcn Typus des auf einer Bank thro

denz. in: Das öffentliche und Private in der Vormoderne, hg. von G. Mehille I P. von Moos (Nonn und Struktur 
10). Köln 1998, 309356. 

162 Zur geheimen Korrespondenz: F. Rock, Die Geheimschrift der Kanzlei Johanns XXII.. Römische Q/uartalschrift 
42 (1932), 279303. bes. 292, 298. Vgl. Fellen, Kommunikation zwischen Kaiser und Kurie (wie Anm. 95), 61. 
Als Beispiel für das Bemühen um Öffentlichkeit können die Manifeste gegen Friedlich III. von Sizilien dienen, 
die im Sommer 1321 an die Türen einer Kirche in Avignon angebracht wurden: Acta Aragonensia (wie Anm. 
34), Bd. II, 689, Nr. 431. Zum Vergleich: M. Kmijhold, Öffentlichkeit im politischen Konflikt: Die Publikation 
der kurialen Prozesse gegen Ludwig den Bayern in Salzburg. Zeitschrift für Historische Forschung 22 (1995). 
435454. Über die Schrift als Repräsentation und Versinnbildlichung mündlicher Rede in der mittelalterlichen 
Fernkommunikation siehe Wenzel. Boten und Briefe (wie Anm. 95), 8894. Zur Forschungsdiskussion Uber den 
Begriff der Öffentlichkeit in der Mediävistik siehe die Beiträge in Anm. 9. 

163 Zur Reaktion der „öffentlichen Meinung" siehe P. Herde. Guelfen und Neoguelfen: zur Geschichte einer natio
nalen Ideologie vom Mittelalter zum Risorgimento (Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der 
JohannWolfgangGoetheUniversität Frankfurt am Main 22/2). Stuttgart 1986. 5058. 

164 Cafwese. Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I. XXl; C. Carozzi, Saba Malaspina et la KglÜllHUS de Charles I". 
in: L'Etat Angevin (wie Anm. 6). 8197. 

165 Moraw. Über den Hof (wie Anm. 118), 93. vgl. ebd.. 96. 
166 Boyer. Foi monarchic|iie (wie Anm. 71). 8995; P. Gili. L'lntegration manquee des Angevins en Italic: Le temoi

gnage des historiens. in: L'F.tat Angevin (wie Anm. 6), 1133, bes. 1214. Zum Karlskult unter Karl I.: Herde. 
Guelfen und Neoguelfen (wie Anm. 163), 4649. 



302 Niko las Jasperl 

nenden, den Reichsapfe l t r agenden Her r sche r s . 1 6 7 Normannisch-staufische Trad i t ionen sowie 
f ranzös i sche Einf lüsse , von der Sprache und der Kultur am Hofe bis zu den Mitte ln und In
hal ten der d ip loma t i schen Korrespondenz , prägten folglich das Bild des A n j o u nach innen 
wie nach a u ß e n . 1 6 8 

Dies sollte sich unter Karl II. ändern , betonte er doch seine f r anzös i s che H e r k u n f t und 
Kultur wenige r s t a r k . 1 6 9 So lassen sich unter d e m zwei ten A n g e v i n e n neue E l e m e n t e herr
scherlichen Selbs tvers tändnisses en tdecken , zu denen insbesondere die E n t w i c k l u n g und 
Pf lege e igene r Hei l igenkul te zähl ten . W a r die Verehrung L u d w i g s des Hei l igen schon von 
se inem Vater initiiert w o r d e n . 1 7 0 so konnte mit Hilfe der in Anwesenhe i l des Prinzen Karl 
am 9. D e z e m b e r 1279 a u f g e f u n d e n e n und von d iesem besonders verehrten G e b e i n e der Maria 
Magda lena ein Heiligenkult in Aixen P rovence g e s c h a f f e n werden , der ört l ich und sachl ich 
unmi t te lbar d e m Hause A n j o u zugeordne t werden k o n n t e . 1 7 1 Ihren H ö h e  und vor läu f igen 
E n d p u n k t e r fuhr diese E n t w i c k l u n g unter König Rober t . Dessen j u n g verstorbener Bruder , 
der Tolosaner Bisehof und Minor i t Ludwig , wurde  nicht zuletzt au fg rund könig l ichen 

167 J. Gardner, Seated kings , sea-faring saints and heraldry, in: L'Ktat Angevin ( w i e A n m . 6) . 115-126, II1 ': Mi-
chalsky, Memoria und Repräsentat ion ( w i e Anin. 69) . 2 2 4  2 2 6 mit Abb. 1 3 4  1 3 8 . V g l . F.. Hillenbrand, ' F c c e 

sigil l i faciem'. D a s Siege lb i ld als Mittel poli t ischer Öffentlichkeitsarbeit im 14 Jahrhundert, in: Bild und G e 

schichte . Studien zur pol i t i schen Ikonographie . Pestschrift FUr Hansniarlin Schw ar/ inaier zum fllnfundscchzig
sten Geburtstag, hg. von K. Krimin I I I . John. Sigmaringen 1997, 5379, bes. 6 7  6 8 . 

168 C Bruzelius, 'Ad modurn Franciae'. Charles o f Anjou and Gothic Architecture in the Kingdom o f Sicüy, Journal 

o l ' t h e Soc ie ty o f Architectural Historians .SO ( 1 9 9 1 ) . 4 0 2  4 2 0 : Boyer, Foi monarchique ( w i e A n m . 7 1 ) . 8 6  9 5 . 

Zinn Französischen als Kanzle i sprache s i ehe P. Durrieu I A. de Boueard. Documents en framjais d e s A r c h i v e s 

a n g e v i n e s de N a p l e s (regne de Charles I') . Bd. 1: Les mandements a u \ i ivsoricrs . Paris 1933: Kiesewetter, Can

cellcria ( w i e Ann) . 90) . 397 . Z u m Französischen in der Dichtung des Neapol i taner Hofes : Harbern. Lelleraluta e 

poiitica ( w i e A n m . 6) . 1 6 0  1 6 8 . Vgl . /.. FormianoI Ch. Lee, II 'francese di Napol i ' in opere di autori italiani 
del l 'e lä angio ina . in: L i n g u e e culture del l ' i ta l ia meridionale ( 1 2 0 0  1 6 0 0 1 . hg. von P. Travato, R o m a 1993 . 158

160; S. Axperti, Carlo 1 d'Angiö e i trovatori: c o m p o n e n t i 'provenzal i ' e angioine nella tradizione manoscritta 
della lirica Irobadorica ( M e m o r i a del t e m p o 3). Ravenna 1995. A u c h die Holkaplänc waren unter Karl fast aus
schließlich Franzosen {Voci, Cappe l la di corte [wie A n m . 42J, 4 5 4  4 5 5 ) . Zur Gall ikanis ierung a l l g e m e i n vgl . et

w a A. Nitschke, Der s iz i l i sche Adel unter Karl von Anjou und Peter von Aragon. Quel l en und Forschungen aus 

i ta l ienischen Archiven und Bibl io theken 45 ( 1 9 6 5 ) . 2 4 1  2 7 3 . 

169 Zur 'Dega l l ikan i s i erung ' in der Verwal tung und im L e h n s w e s e n s i ehe Kiesewetter, A n l a n g e der Regierung Kö

nig Karls II. ( w i e Ann). 2) . 4 4 3 . D e n n o c h verschwand das f ranzös i sche Kleinen! b z w . der H i n w e i s auf die fran

z ö s i s c h e Herkunft des G e s c h l e c h t s nie vol ls tändig , w e d e r unter Karl II. noch unter s e i n e m Sohn {Boyer, Pre'di

cat ion [wie A n m . 145], 1 4 6  1 4 7 : Den., Foi monarch ique [wie A n m . 711. 8 9  9 5 u . a . m . ) . Die Siege l Karls II. 

7. B. waren nach denen der französ i schen Könige ausgerichtet {Gardner, Seated kings (w ie A n m . I 6 7 [ . 119. Mi-

chalsky. M e m o r i a und Repräsentation [wie A n m . 69] . 2 2 5  2 2 6 ) . und die Kapläne waren nach w i e vor mehrheit

lich Franzosen [Voci, Cappel la di corte [wie A n m . 42], 4 5 5 ) . Zur Abkehr v o m Französ i schen als Kanzle i sprache 

s i ehe Kiesewetter, Cancc l lcr ia ( w i e A n m . 9 0 ) . 3 9 8  3 9 9 ; Den., A n f ä n g e der Regierung König Karls II. ( w i e 

A n m . 2 ) , 4 4 3 . 

170 Boyer, Foi monarchique ( w i e A n m . 71 ) . 9 5  9 9 ; Enderlein, Grablegen ( w i e A n m . 77 ) . 1015 . Fortgesetzt unter 

den Nachfo lgern: Fusco, Del l ' argenteo imbusto ( w i e A n m . 37) , 215 . 

171 V. Saxer, Le cu l l e de Marie Madela ine en OccidCnt d e s or ig ines ä la lin du M o y e n A g e II, Auxerrc  Paris 1959; 

Gardner, Seated kings ( w i e A n m . 167) . 1 2 0  1 2 3 ; Kiesewetter, A n f ä n g e der Regierung König Karls II. (w ie 

A n m . 2) . 5 4 . 3 3 6  3 3 7 , 5 0 7  5 1 0 : Enderlein, Grablegen ( w i e Anm. 77) . 6 3  6 8 . 6". Vitale, I santi del re: potere po

litico e pratiche d e v o z i o n a l i nella Napol i angio ina ed aragonese . in: Pel legrinaggi e ilinerati dei santi nel Mez

z o g t o m o m e d i e v a l e . hg. von (7. Vitoki (Furopa niediterranea Quadern 14). Napol i 1999. 9 3  1 2 9 . zur Magdale 

n e m e r c h r u n g ebd. 9 5  1 0 3 . Siehe dazu künft ig .4 Krüger, Südlranzös i s chc Lokalhe i l ige z w i s c h e n Kirche. Dy

nastie und Stadt v o m 5. bis zum 16. Jahrhundert (Bei träge zur Hagiographie 2). Stuttgart 2001 
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K n o t e n 1 7 4 d i e n t e er als K o h ä s i o n s e l e m e n t i n e i n e m h e t e r o g e n e n , d u r c h W a n d l u n g e n i n d e n 

p o l i t i s c h e n F ü h r u n g s s c h i c h t e n g e k e n n z e i c h n e t e n R e i c h , z u m a l n a c h d e m T o d e K a r l s v o n 

K a l a b r i e n das H a u p t a u g e n m e r k R o b e r t s I . d a r a u f lag , d ie E r b f o l g e se iner E n k e l i n Johanna 

g e g e n W i d e r s t a n d v o n i n n e n u n d außen a b z u s i c h e r n . 1 7 5 A b e r d i e H e i l i g e n w u r d e n a u c h als 

M i t t e l der S e l b s t d a r s t e l l u n g u n d zur E r h ö h u n g des e i g e n e n Hauses a u f d e m F e l d der A u ß e n 

b e z i e h u n g e n e ingese tz t . D i e V e r b r e i t u n g a n g e v i n i s c h e r H e i l i g e n k u l t e a u f d e r g e s a m t e n 

A p e n n i n e n h a l b i n s e l  a l so über das e i g e n t l i c h e i t a l i e n i s c h e R e g n o h i n a u s  un te rs tü t z te n i c h t 

172 M. R. Toynbee, S. Louis of Toulouse and (he Process of Canonization in the Fourteenth Century. Manchester 
1929; F.. Pdszior, Per la storia di San Ludovico d'Angiö. 1274  1297 (Istituto Storico Italiano per i l Medio Evo: 
Studi storici 10). Roma 1955; / , Paul. Saint Louis d'Anjou. franciscain et eveque de Toulouse (12741297). in: 
Les e'veques. les clercs et le roi (12501300) (Cahiers de Fanjeaux 7). Tonlose 1972, 5990. 

173 Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I. 650652; F. Bolofina. I piltori alla Corte angioina di Napoli, 
12661414 (Saggi e studi di Storia dell arte 2). Roma 1969. 130132. 150170. 212213, 356357; Beyer, Fol 
monarchique (wie Anm. 71). 9698; Boyer, Predication (wie Anm. 145). 133; Gardner, Seated Kings (wie Anm. 
167). 123124; P. Leime de Castris, Arte di corte nella Napoli angioina. Firenze 1986, 8384; J. Gardner, The 
cult of a fourteenthcentury Saint: the iconography of Louis of Toulouse, in: I Francescani nel Trecento. Atti del 
XIV Convegno internationale Assisi 1618 ottobre 1986. Assisi 1988. 167193. Ähnliches ist für den Neapolita
ner Thomas von Aquin konstatiert worden: A. Walz, Historia canoni/ationis Sancti Thomae de Aquino. Xenia 
Thomistica 3 (1925). 105172; Gardner, Cult of a fourteenth—Century saint (s.o.). 184191. vgl. Boyer, 'F.cce rex 
tuus'. Le roi et le royaume dans les sermons de Rohen de Naplcs. Revue de Mabillon NS 6 (1995). 101136. 
hier: I I I : „une Sorte de saint national": D. Pryds, 'Rex praedicans': Robert d'Anjou and the Politics of 
Preaching. in: De l'homelie au sermon. Histoire de la prt'dication me'dievale. Actes du colloque international. 
LouvainIaNeuve. 911 juillet 1992. LouvainIaNeuve 1993, 231254. bes. 257. Anm. 47. Über das gespannte 
Verhältnis zwischen dem hl. Thomas und Karl I. von Anjou siehe Herde. Guelfen und Neoguelfen (wie Anm. 
163), 4950. Zu den Bemühungen der Angcvinen um ihre SelhstdaiStellung als beata stirps siehe G. Vitale, I 
santi del re (wie Anm. 171) und N. Jaspert, Santos al servicio de la Corona durante el reinado de Alfonso el Ma
gnänimo (14161458), in: Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona. Napoli 18
24 settembre 1997, hg. v. Guido d'Agostino, Napoli 2000. 18391858; Michalsky, Memoria und Repräsentation 
(wie Anm. 69), 6185. 

174 Vitale, Nohilta (wie Anm. 121). 542547. D'A. J. D. Botdum, The knights of the Crown: the monarchical ordert 
of knighthood in later medieval Europe 13251520, Woodbridge 1987, 211241; Bologna, Pittori (wie Anm. 
173). 305311. 

175 Barbero, Propaganda (wie Anm. 70). 113114; S. Pollastri, La noblesse napolilaine sous la dynaslie angevine. 
L'aristocratie des comtes (12651435) (Diss. Phil., Paris 1994), 301305. Auf die Verzahnung zwischen den an
gevinischen AuUenbeziehungen und der inneren Entwicklung des Königreichs bzw. den Ständen kann hier nicht 
eingegangen werden. Hingewiesen sei aber auf den jüngsten Sammelband zum Thema: La noblesse dans les 
territoires angevins a la fin du Moyen Äge: actes du Colloque international Organist? par l'Universite' d'Angers. 
AngersSaumur. 36 juin 1998. hg. von N. Coulet (CoHectkm de l'F.cole Francaise de Rome 275). Roma 2000. 
Es sei aber darauf verwiesen, daß etw a das konstante Bemühen um die RUckerlangung Siziliens nicht zuletzt von 
Baronen betrieben wurde, die infolge der Sizilianischen Vesper persönlich Besitzungen verloren hatten. Zu den 
Stünden siehe Heben, Les assembldes repräsentatives et la genese de I*Etat moderne (wie Anm. 17); Ders.. Les 
assemblees repräsentatives dans le royaume de Naples. 475491 (wie Anm. 17). 
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nur wirkungsvoll die bereits erwähnte Italienisierung der Außenbeziehungen, sondern diente 
überdies als verbindendes Element zwischen der Provence und dem Regno.176 Auch die 
Übersendung von Reliquien angevinischer bzw. mit den Anjou assoziierter Heiliger wie etwa 
denjenigen der Maria Magdalena an Wenzel II. von Böhmen um das Jahr 1300 ist in diesem 
Zusammenhang zu sehen.177 Das berühmte Gemälde des hl. Ludwig von Toulouse und Ro
berts von Anjou aus der Hand des Simone Martini mag als auffälligstes Beispiel für die poli
tische Instrumentalisierung der Heiligen durch die Angevinen angeführt werden.178 Auf dem 
jetzt im Museo di Capodimonte zu Neapel aufbewahrten Gemälde ist der Franziskanerbischof 
in vollem Ornat und mit den Lilien der Anjou geschmückt dargestellt. Auch der in königli
chem blau gehaltene Hintergrund und sogar die Rückwand der Tafel ist ostentativ mit dem 
Zeichen des Geschlechts überzogen. Zur Linken des Heiligen kniet in demütiger Haltung und 
in sichtlich kleineren Dimensionen ausgeführt Robert von Anjou, dem sein Bruder mit der 
Linken die Königskrone aufs Haupt setzt. Klarer könnte die göttliche Legitimierung einer 
beata stirps, könnte die successio divina kaum ausgedrückt sein.179 

176 E. Bertaux, Les Saint Louis dans Part Italien, Revue des Deux Mondes 70 (19001. 616640; M.-H, Laurent, Le 
culte de Saint Louis d'Anjou ä Marseille au X I V siecle. Roma 1954; K. Kafuil. Iconography of die Sainls in 
Central and South Italian Schools of Painling, Firenze 1965. 379397. 698702; ./. Paul. Le rayonnemenl geo
graphique du pelerinage au tombeau de Louis d'Anjou. in. Le pelerinage (Cahiers de Fanjcaux 15). Toulouse 
1980. 137158: N. Coulet, Devotions communales: Marseille entre Saint Victor. Saint Lazare et sainl Louis 
(X I IT -XV siecle). in: La religion civique ä l'epoque me'die'vale et moderne iChretientc et Islam). Actes du collo
que. Nanterre. 21 23 juin 1993. hg. von A. Vauchez (Collection de l'Fcole Franchise de Rome 213). Roma 1995. 
I 19133. bes. 128133. Vgl. die Worte Jean-Paul Boyers. der in diesem Zusammenhang ..non du denienibre
tnent, mais de l'alomisalion du corps du sainl par son frfcre, Roberl" spricht {Boyer, Foi monarchique [wie Anm. 
71|. 97). Zur Verbreitung des Kultes von Heiligen und Seligen aus dem mit den Anjou verwandten ungarischen 
Königshaus siehe Boyer, Foi monarchique (wie Anm. 71). 97: G. Klaniczay, The Gilt of Dynastie Saints in 
Central Furope: Fourteenth-Century Angevins and Luxemburgs. ND in: Oers.. The Ilses of Supernatural Power. 
The Transformation of Populär Religion in Medieval and FurlyModern Furope. 1990. 111129: Jaspert, Heresy 
and Holiness (wie Anm. 69). 125130. Allgemein zur politischen Bedeutung der Heiligen im Mittelalter siehe 
die Beitrage und die Literalurhinweise in: Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, hg. von J. Peler
sohn (Vorträge und Forschungen 42). Sigmaringen 1994. 

177 Minien, Studi fatti sopra 84 registri (wie Anm. 25). 61. 
178 Abbildungen: in L'opera complela di Simone Martini, hg. von M. C. Govtflli, Milano 1970. 8687, Abb. V; R. 

Brandl, Die Tafelbilder des Simone Marlini: ein Beitrag zur Kunst Sienas im Trecenlo (Bochum« Sehrillen zur 
Kunstgeschichte 5). Frankfurt am Main u. a. 1985: P. Leone De Castris, Simone Martini: calalogo completo dei 
dipinii. Firenze 1989: Bologna, Pittori (wie Anm 173). 1V2 bis IV15: Leone de Castris, Arte di corte (wie 
Anm. 173). Abb. 24. Zum Werk: Bologna, I Pittori (wie Anm. 173). 150179; Oers., Povertä e umiltä: il .San 
Ludovico' di Simone Martini, Studi Sloriei 10 (1969). 231259;./. Gardner, Sainl Louis of Toulouse. Robert of 
Anjou and Simone Martini. Zeitschrift für Kunstgeschichte 39 11976). 1233; Den,, Cull of a fourteenlhccnlury 
saint (wie Anm. 173); L. Enderlein. Die Bntstehung der Ludwigstafel des Simone Martini in Neapel. Römisches 
lahrbuch für Kunstgeschichte 33 < 1995). 136149; Miehalsky, Memoria und Repräsentation (wie Anm. 69), 67
73. Bis ins 19. Jahrhundert befand sich das Werk in der Kirche San Lorcwo Maggiore: es ist jedoch anzuneh
men, daß es für die Kapelle des Heiligen in der Kathedrale von Neapel ausgeführt wurde, vgl. Krüger, San Lo
ren ZO Maggiore in Neapel (wie Anm. 145); Miehalsky. Memoria und Repräsentation (wie Anm. 69). 6768. 101
109. Line Vertiefung der hier und im folgenden vorgetragenen Gedanken zu ..Kunst und Polilik der Anjou" ist 
zu erwarten von: Medien der Macht: Kunst zur Zeil der Anjous in Italien, hg. von T. Miehalsky, 

179 Vgl. die ebenfalls heraldisch gekennzeichnete Darstellung des Heiligen im Palazzo dei Priori in Perugia [Bock, 
Reichsidee (wie Anm. 621. 172) und diejenige des Heiligen mit den beienden Stiftelfiguren Roberts und Sanchas 
in AixenProvenee {Leone de Castris, Arte di Corte (wie Anm. 173), 99. Abb. 9; Miehalsky, Memoria und Re
präsentation [wie Anm. 69). Abb. 100). Weitere Beispiele für politische Konnotalionen oder Programme in Dar
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Karl II. und mehr noch Robert l. strebten ganz gezielt danach, ihre nicht zu bezwei 
felnde persönliche Frömmigkeit den Zeitgenossen vor Augen zu führen. Die vStiftungs und 
Bautätigkeit Karls war außerordentlich, kam insbesondere den Mendikanten zugute und 
diente, wie jüngst nachgewiesen worden ist, mit ihren neuartigen, betont auf französische 
Einflüsse verzichtenden architektonischen Elementen auch der Außendarstellung des Ge
schlechts . 1 8 0 Robert stand ihm in der Zahl seiner Bauaufträge kaum nach und ließ mit dem 
Neapolitaner Klarissenkloster und vor allem mit seinem darin errichteten Grabmal ein Bei
spiel herrscherlicher Ikonographie schaffen, das im 14. Jahrhundert se inesgle ichen sucht . 1 8 1 

Der König durfte selbst in der Konventskirche predigen, und verschiedene Best immungen 
seiner Ehefrau regelten von Beginn an die auf die Örtlichkeiten konzentrierte Memoria für 
die Königs fami l i e . 1 8 2 Das Grabmal wiederum ist auch nach den Zerstörungen des Zweiten 
Weltkriegs noch immer eine in ihrer Monumentalität beeindruckende A n l a g e . 1 8 3 Es bildet 
zwei fe l los der Höhepunkt einer ganzen Reihe programmatischer Grabmonumente der Anjou 
in und um Neapel , die sinnfällig den Herrschaftsanspruch des Geschlechts zum Ausdruck 
brachten. Offenbar als Antwort auf das berühmte Pisaner Grabmal Heinrichs VII. entstanden, 
faßt Roberts Grabmal ein komplexes Programm königlicher Herrschaft zusammen und stellt 
den Angevinen als einen von den Wissenschaften getragenen, gerechten König und Richter 
dar . 1 8 4 

Stellungen der Angevinen bielel Michalsky, Memoria und Repräsentation (wie Anm. 69), 213217, die jedoch 
darauf hinweist, daß die Königsfamilie nicht als Auftraggeber nachzuweisen ist. Siehe auch die programmati
sche Salbung, die Karl II. und Robert I. bei ihren Krönungen nach dem Vorbild der französischen Könige vor
nehmen ließen (Acta Aragonensia [wie Anm. 34). Bd. III. 203204: [...] not et reginam consortem nosinm valde 
ylariter et benigne unecione santi oleiprevia regio dyademate cotonavit [...]; Kiesewetter, Anfange der Regie
rung König Karls II. (wie Anm. 2], 198199; Enderlein, Grablegen [wie Anm. 77], 68; Michalsky, Memoria und 
Repräsentation [wie Anm. 69], 36). 

180 Krüger. San Lorenzo Maggiore in Neapel (wie Anm. 145). 118121, 225227, Tafel V, Abb. 7. Boyer, Foi mon
archique (wie Anm. 71), 104106; Michalsky. Memoria und Repräsentation (wie Anm. 69), 110115. Karl I. 
hatte noch die Zisterzienser besonders gefördert: G. Vitolo, II monachesimo benedettino nel mezzogiorno angio
ino: tra crisi e nuove esperien/e religiöse, in: L'Etat Angevin (wie Anm. 6), 205220, bes. 208210. Vgl. Brune-
litis. Charles I. Charles II. and the Development (wie Anm. 145). 

181 Zur Bautätigkeit Roberts siehe Krüger, San Lorenzo Maggiore in Neapel (wie Anm. 145). Tafel V. Abb. 8, und 
relativierend ebd., 122123; Michalsky. Memoria und Repräsentation (wie Anm. 69). 115152, 169171. Über 
Santa Chiara: G. Dell'Aja. Per la sloria del Monastero di Santa Chiara in Napoli. Napoli 1992, 1727; C. Bruzeli-
us, Queen Sancia of Mallorca and the convent church of Sta Chiara in Naples. Memoirs of the American Aca
demy in Rome 40 (1995), 69100. Zu den Grahmonumenten sind jüngst gleich zwei neuere Arbeiten erschienen: 
Enderlein, Grablegen (wie Anm. 77). und Michalsky, Memoria und Repräsentation (wie Anm. 69). 

182 Bitlerlein. Grablegen (wie Anm. 77). 102103; Belege für die Predigttätigkeit zu Rhren des heiligen Ludwig 
(VOM Toulouse'.'): / . B. Schneyer. Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters. II Bde.. Münster 
19691990. Bd. V, 199. Nr. 37; 206207. Nr. 122. 

183 Vgl. die Worte Julian Gardners: .,a charred stump of its pristine magnificence .... [but it) represems the apotheo
sis of medieval Italian ruler iconography" (Gardner, Seated kings [wie Anm. 167], 125. 126). Siehe dagegen das 
Urteil Friedrich Bocks: „Auf dem Grabmal Roberts sehen wir eine abgezehrte Greisengestalt, mehr einem Fra
ticellen als einem wagenden Staatsmann gleichend"; das Grabmal selbst würde „...nur Disharmonie und Unter
gang atmen" {Bock, Reichsidee [wie Anm. 62). 418). 

184 Vgl. die Übersichten bei Enderlein, Grablegen (wie Anm. 77) und Michalsky. Memoria und Repräsentation (wie 
Anm. 69). 
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Ganz ähnlich wird König Robert in einer illuminierten Neapolitaner Bibel, der soge
nannten Bibel von Malines bzw. des Niccolö d'Alife, abgebildet, wo ihn die Tugenden als 
einen „rex expertus in omni scientm" leiern.183 Daß dieses Bild des Königs als gebildeten 
Ileiisehers, wie ihn ebenso das Neapolitaner Grabmal und andere Kunstwerke des angevini
schen Hofes vermitteln, seinen Weg ins Ausland fand, ist trotz seines Mediums keineswegs 
auszuschließen. Die Handschrift scheint nämlich für Andreas von Ungarn angefertigt worden 
zu sein, und Niccolö d'Alife. der Sekretär Roberts des Weisen und spätere Besitzer der Hand
schrift,186 pflegte nachweislich wiederholt als Gesandter in Avignon und Ungarn die Außen
beziehungen seines Herrn.187 Besonders aufschlußreich wird dieses Faktum dann, wenn man 
eine weitere Miniatur der Handschrift betrachtet. Die darin dargestellte Genealogie des Hau
ses Anjou fällt dadurch auf, daß in ihr die Gleichrangigkeit der ungarischen und der Neapoli
taner Linie besonders herausgehoben wird. Das wichtigste außenpolitische Anliegen des Kö
nigs, der Schulterschluß zwischen den beiden Linien durch die Heirat Johannas von Anjou 
mit Ludwig von Ungarn, kommt darin sinnfällig zum Ausdruck. Die Vermutung liegt nahe, 
daß die Handschrift durchaus als Medium der Außenbeziehungen gedient und zugleich die 
Gelehrsamkeit des Königs unterstrichen haben könnte. 

Die wiederholt in der bildlichen Kunst  in Handschriften, auf Grabmälern und Ge
mälden  thematisierte Liebe des Königs zu den Wissenschaften führt uns schließlich auf ein 
letztes, vielleicht das eigentümlichste Mittel, mit dem die Anjou in der ersten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts Außenbeziehungen pflegten, einem zurecht als „efficace, beuche insolito, stru
mento di Propaganda"'188 bezeichneten Medium politischer Kommunikation, nämlich die öf
fentlichen Reden Roberts I. und seiner Funktionsträgcr. 

VI. 

Robert I. von Anjou ist nicht ohne Grund unter dem Beinamen der Weise in die Geschichte 
eingegangen. Schon zu Lebzeiten bemerkten die Zeitgenossen seine Liebe zu den Künsten 
und Wissenschaften, seine Verbundenheit zu Theologie und Philosophie.189 Petrarca weinte 
noch in hohem Alter dem Mäzenen und Patron nach,190 der Männer vom Schlage eines Cino 

185 F. Avril, Trois manuscrits napolitains des collections de Charles v ei de Jean de Berry, Bibliotheque de l'Ecole 
des chartes 1.10 (1969), 291328: Bologna, Pittoii (wie Anm. 173). 276277. 355237; Leone de Castris, Alte di 
oorte (wie Anm. 173). 330: Enderiem, Grablegen iwie Anm. 77). 137138. 184186. 

186 Zwar war nach Avril. Trois manuscrits (wie Anm. 185). 320326 angeblich Roberl selhsi der Erstbesitzer, doch 
lassen neuere Röntgenuntersuchungen andere Zuweisungen vermalen: Enderlein, einbiegen (wie Anm. 77). 
137; Michalsky, Memoria und Repräsentation (wie Anm. 69), 218224. 

187 Leonard, Angevins (wie Anm. 6). 279. Über diesen Getreuen, der Kobens noch auf dem Totenbett Beistand lei
stete, vgl. Coanc^'', Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. II. | 17, 386. 

188 Barhern, Propaganda (wie Anm. 70). 121. 
189 W. GUCK. König Robert um Neapel 113091343). Seine Persönlichkeil und sein Verhältnis /um Humanismus. 

Tübingen 1910. 35; G. IS. Siragusa, L'ingegno, il sapere e gl'inlendimenli di Roberto d'Angiö. Palermo 1891: 
Sabalini, La cultura a Napoli (wie Anm. 128). 153156; A. Barbero, II mrto angioino Deila cultura italiana e pto
venzale fra Duecento e Trecemo, Torino 1983; Den., Letierarurs (wie Anm. 6). 168: Lenne de Castris, Aue di 
Cime (wie Anm. 173). 8290; Relativierend Heullant-Donat, La Cour angevine (wie Anm. 118). 

190 Francesco Petrarca, Le l'amiliari. ed. Viltorio Rossi. Pirenze 19331942. Lib. V/1 (= Bd. II. 34). Zum Verhält
nis vgl. Sabatini, La cultura a Napoli (wie Anm. 128). 6783; N. A. Rillo, Francesco Petrarca alla Corte angioinn. 
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da Pistoia,191 Barbato da Sulniona,192 Giotto193 und Timo de Camaino194 an seinen Hof ge
zogen hatte.195 Schon 1325 hatte Petrarca Robert als alter Augustus und Neapel als literarum 
clomus augustissima gefeiert.196 Dieses Mäzenatentum lediglich als die persönliche Vorliebe 
eines kunslbeflissenen Monarchen anzusehen hieße, die politische  auch außenpolitische 
Dimension zu verkennen, die Kultur und Wissenschaft im allgemeinen zu eigen sein kann. 
Denn der Ruf des Königs, ein rex sapientissimus zu sein, wirkte nicht nur nach innen, son
dern auch nach außen, wofür nicht zuletzt dieser selbst Sorge trug. Als Petrarca im Jahre 
1341 auf dem Kapitol mit dem Lorbeerzweig des poeta laureatus gekrönt wurde,197 ging die
se Auszeichnung auf die wirkungsvolle Initiative Roberts zurück, der ihn unmittelbar zuvor 
in clericum et familiärem nostrwn domesticum, et de nostro hospitio aufgenommen hatte.198 

Der Ruhm des Günstlings strahlte notwendigerweise auf den Gönner zurück. Und wenn der 
König dem Dichter zur feierlichen Verleihung in der für die Italienpolitik der Angevinen be
deutenden Stadt Rom sogar seinen eigenen Mantel um die Schultern hängte, dann ehrte er 
damit den bedeutendsten Ideologen jenes aus der Vergangenheit schöpfenden Rom und 
Reichsgedankens, den wenige Jahre später Cola di Rienzo so eindrucksvoll verkörpern sollte 
und der sich gut in die politischen Intentionen des Königs einpassen ließ.199 Gerade für das 

Napoli 1904 und die in Anm. 197 genannten Titel. Siehe auch die Lobpreisungen Boccaccios: Cagge.se, Roberto 
d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. II. 422423. 

191 Über das nicht ganz reibungslose Verhältnis zwischen dem ehemaligen Ghibellinen. seinen Neidern und dem 
König in Neapel: Cino da Pistoia nell'Universitä di Napoli, Archivio storico per le province napolitanc I I 
(1886), 137150; Uber sein Wirken zugunsten des Kaisers: P. S. Leicht. Cino da Pistoia e la citazione di re Rober
to da parte d'Arrigo VII. Archivio storico italiano 112 (1954), 313320. 

192 N. F. Faraglia, Barbato da Sulniona e gli uomini illustri della corte di Roberto d'Angiö, Archivio storico italiano 
3 (1889), 313360; Cagge.se. Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. II. 385387. 

193 Banne, Ratio Thesaurariorum (wie Anm. 26), 424; tjume de Casiris, Arte di corte (wie Anm. 173): Bologna, 
Pittori (wie Anm. 173). 

194 Entlerlein. Grablegen (wie Anm. 77). 8193. 123131. 163166. 
195 Zur Blute des kulturellen Lebens am Neapolitaner Hof insbesondere nach dem Aufenthalt des Königs in 

Avignon (13191324) siehe SabatM, La cultura a Napoli (wie Anm. 128), 5379; Caggese, Roberto d'Angiö 
(wie Anm. 6). Bd. II, 374392: Barben). II mito (wie Anm. 189). 127162: Henlkmt-Donat, Cour angevine (wie 
Anm. 118). 

196 Francesco Peirarca. Le familiari. Lib. 1,2 (Bd. I, 1521, Z. 62105); Lib. XII. 7 (= Bd. 3, 2729)  vgl. Barben, 
Letteratura e politica (wie Anm. 6). 159. 

197 E. H. Wittens. Die Krönung Petrarcas, in: Petrarca, hg. von A. Blick (Wege der Forschung 353). Darmstadt 1976, 
100167; C. Codi. La 'Collalio laurcationis' dcl Petrarca, in: Italia niedioevale e umanistica 13 (1970), 127; D. 
Merlens, Petrarcas 'Privilegium laureationis', in: Litterae Medii Aevi. Festschrift fUr Johanne Autenrieth zu ih
rem 65. Geburtstag, hg. von M BorgoUe I II. Spilling, Sigmaringen 1988. 225247; vgl. D. Mertens, Zu Sozial
geschichte und Funktion des 'Poeta laureatus' im Zeitalter Maximilians I., in: Gelehrte im Reich: zur Sozial und 
Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts (Zeilschrift für Historische Forschung. 
Beiheft 18). hg. von R. C. Schwinges. Berlin 1996. 327348. 

198 2. April 1341: C. Minieri-Riccio. Saggio di codice diplomatico fortnato sulle antiche scritture dell 'Arehivo di 
Napoli. 2 Bde.. Napoli 17781883. Bd. I. 17. Nr. XIX. ähnlich Caggese, Roberto d 'Angiö (wie Anm. 6), Bd. II, 
389. Anm. I. Über den Nutzen für den König siehe Barben, Letteratura e politica (wie Anm. 6). 169170. 

199 F. Bock. Nalionalstaatliche Regungen in Italien bei den guelfischghibellinischen Auseinandersetzungen von In
nocenz III. bis Johann XXII.. Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 33 (1944), 
148: VV. Kölmel. Petrarca und das Reich. Zum historischpolitischen Aspekt der 'studia humanitatis' . Histori
sches Jahrbuch 90 (1970). 130. Zum Selbstverständnis der Stadt im 12. und 13. Jahrhundert siehe jetzt: J. 
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d e s K ö n i g r e i c h s d i e s e s D i s t i n k t i v u m k o n s e q u e n t v e r m i t t e l t . D e m N e a p o l i t a n e r K ö n i g s h o f n a 

h e s t e h e n d e o d e r a l l g e h ö r i g e G e i s t l i c h e , in a l l e r R e g e l D o m i n i k a n e r , p r e d i g t e n d e s ö f t e r e n ö f 

f e n t l i c h z u m L o b e d e r A n j o u . 2 0 5 H e r a u s z u h e b e n s i n d h i e r d i e p o l i t i s c h a u s g e r i c h t e t e n P r e d i g 
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Strothmann, Kaiser und Senat. Der Herrschaftsanspnich der Stadt Rom zur Zeil der Staufer, KölnWeimarWien 
1998. 

200 Tobacco, Presunto disegno domenicanoangioino (wie Anm. 50); Pryds, Rex praedicans (wie Anm. 173), 245
249; Bayer, F.ece rex (wie Anm. 173). 115123; Das.. Parier du roi (wie Anm. 14.3). 240241. 

201 Giovanni Villuni. Nuova Cronica (wie Anm. I). III, 26; Barbero, Propaganda (wie Anm. 70), 119120. 
202 Regia carmina ad Robeilum Andecavensem. Corona Sicula ei Hierosolyniilana insignem. hg. v, C, Grassi, 2 

Bde., Prato 1982. Vgl. die darin enthaltene Bezeichnung Könens als unica spes gentis llaliae: A. Säender, Das 
Lohgedicht auf König Rohen von Anjou. Hin Beitrag zur Kunst und Geistesgeschichte des Trecento. Jahrbuch 
der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien 84 (1984). 791; Barbero, Propaganda (wie Anm. 70). 127128 
(auch zur umstrittenen Herkunft der Handschrift); B. Bruderer-Eichberg, Die theologischpolitische Bedeutung 
des Allerheiligenhildes im panegyrischen Lobgedichl an Roben von Neapel. Concilium medii aev i 2 (1999). 29
57, die in der Illumination des Werkes ein einprägsames Beispiel dafür sieht, ..wie in der ersten Hallte des 
Trecento ein religiöses Bildthema gezielt zur zeitgenössischen, politischen Propaganda eingesetzt wurde  ja. für 
diesen Zweck sogar erstmals ausformuliert wurde." (ebd.. 5 I) Das Gedicht wurde bald kopiert und damit weiter 
verbreitet (ebd.. 31). Über die in der Handschrift befindliche „ungewöhnliche Repräsentation'' Roberts: Michals-
ky, Memoria und Repräsentation (wie Anm. 69). 219220. 

203 Bock, Reichsidee (wie Anm. 62). 280281. 
204 Saenger, Lobgedicht auf König Robert von Anjou (wie Anm. 202); /.. Green, Chronicle into History: An Rssaj 

on the Interpretation of History in Rorentine FourteenlhCenlury Chronicles. Cambridge 1972; Herdt; Guelfen 
und Ncogucllen (wie Anm. 163). 6469. der allerdings au! die Singularität Villanis im Vergleich zu den zahlrei
chen guelfischen Chroniken aus der /.eil Karls I. hinweist (ebd., 6466). F. Ragone, Giovanni Villani e i suoi 
continuatori. La scrittura delle cronache a Firenze nel Trecento. Roma 1998. 

205 ..Brei, les mendiantS devinrent d'importants vecteurs de l 'image profondement religieuse de la dynastie" {Boyer, 
Foi monarcliique [wie Anm. 71). 106). Hierzu und zu den folgenden Ausführungen die exzellenten Studien von 
Boyer, Predicalion (wie Anm. 145). 132139: Oers.. Lcce rex tuus (wie Anm. 173). 102103 und ü. D'Avray, 
The Dealh and the Princc. Memorial Preaching belore 1350. Oxford 1994; Enderlem, Grablegen (wie Anm. 77). 
4762, 128129. 

206 C. 7. Davis, An Karly Rorentine Political Theorist: Pia Remigio de'Girolami. Proceedings of the American Phi
losophical Society 104 (1960), 662676 (auch in: Dem., Dante's Itaty and olher Kssays. Philadelphia 1984): E 
Panelki. Per lo studio di Ira Remigio dei Girolami. Memoric Donünicanc NS 10 11979), 183241: M. C. De 
Matteis, La 'Teologia politica communale' di Remigio de' Girolami. Bologna 1977. Girolami predigte auch vor 
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Francois de Meyronnes O F M . 2 0 9 War die Mehrzahl ihrer sermones dazu angelegt, die Ach 
tung für den Fürsten seitens der Untertanen zu stärken, so gab es doch Fälle, in denen sie vor 
Auswärt igen gehalten wurden und damit den Außenbeziehungen zugute kamen. Den Lei
chenpredigten für die Großen des Hauses Anjou dürften Repräsentanten fremder Fürsten bei
gewohnt haben, JeanPaul Boyer spricht in diesem Zusammenhang gar von einer „incessante 
celebration des morts" in Neapel.2 1 0 Noch deutlicher war der außenpolitische Bezug dann, 
wenn außerhalb des Regno gepredigt wurde. Für den 1315 bei Montecatini gefallenen Karl 
von Tarent und die wenig später verstorbene Prinzessin Beatrix, eine Tochter Karls IL , hielt 
der Dominikaner Remigio dei Giro lami in Florenz Leichenreden,211 und zwischen 1294 und 
1315 predigte dieser mehrmals vor der päpstlichen Kurie zu Ehren der Anjou, ebenso wie 
Kardinal Bertrand de la Tour O F M im Jahre 1328 vor Johannes X X I I . 2 1 2 

Was die Angevinen in dieser Hinsicht jedoch besonders von anderen Häusern ihrer 
Zeit abhob, war die Tatsache, daß auch welt l iche Mitgl ieder des Hofes, j a der Herrscher 
selbst sich dieser Form der Selbstdarstellung annahmen. Von Bartolomeo da Capua z. B. sind 
mindestens 36 öffent l iche Reden überliefert, in denen er vor dem Lehnsadel, den Kommunen 
und der Universität des Reiches, aber auch auswärts, nämlich vor der päpstlichen Kurie, das 
Lob seines Herrn sang. " Er stellte sich damit gewissermaßen in eine staufische Tradi t ion, 

dem französischen K ö n i g zugunsten Roberts von A n j o u {Boyer, Foi monarch ique [w ie A n m . 71] , 109, Al f f i l . 
82). 

207 T. Käppeli, Note sulle scri t tor i domin ican i d i nome Giovann i di Napo l i . A r c h i v u m f ra t rum praedicatorum 10 

(1940). 4871; Schleyer, Repertoriuni der lateinischen Sermones (wie Anm. 182), Bd. III, 604615; D'Avray, 
Death and the Prince (wie Anm. 205). 5253. 148150. 

208 D'Avray, Death and the Prince (wie Anm. 205). 52, 90111, 147148; Enderlein, Grablegen (wie Anm. 77), 132
136. 155157. 170172. 

209 P. De Lapparenl, L 'Oevre pol i t ique de Francois de Meyronnes, Arch ives d'His to i re doctr inale et litte'raire du 

M o y e n Age 1517 (194042) , 5151; Schneyer, Repertor iun i der lateinischen Sermones (w ie A n m . 182). Bd. I I . 
6479 ; D. E. Luscombe, Francois de Meyronnes and Hierarchy. in : The Church and Sovereignty. c. 5901918. 
Kssays in Honour o f Michae l Wi l ks , hg. v. D. Wood (Studies in church history / Subsidia 9). O x f o r d 1991, 225

231. 
210 Boyer, Foi monarch ique (w ie A n m . 71). 96102. Z u den Leichenpredigten des Königshauses siehe, neben 

D'Avray, Death and the Prince (w ie A n m . 205). auch Michalsky. Memor ia und Repräsentat ion (w ie A n m . 69), 
5361. Über das Zie l derart iger Predigten siehe die Wor te des Federico Franconi (Iber die Memor ia Karls I I . : 
Mortui redueuutur ad memoriam vivorum triplicex causa. Primo ratione virtutis Habite, sicui legilur in ystoriis 
phUosophorum et Romanorum, aliqui nnione ntemorie Jiende. sicutßt per commemorationem ornnium fidelium 
defunetorum, aliqui ratione sanetitatis manne, siettt fit memoria ornnium sanetornm (nach Michalsky, Memor ia 
und Repräsentation [w ie A n m . 69] . 54. A n m . 58). A u f die ausgeprägte Funkt ion der Grabmäler als Repräsenta
t ionen angevin ischer Herrschaft weist e indrück l i ch Michalsky, Memor ia und Repräsentation (w ie A n m . 69), 
159186 hin. die auch eine Übersicht der an den j ewe i l i gen Gräbern gehaltenen Totenmessen und Predigten 
bietet (ebd.. 239356). 

21 I Vg l . D'Avray, Death and (he Prince (w ie A n m . 205), 47 ; E. Panella. Un semione in motte del la mog l ie di G u i d o 
Nove l l o o di Beatrice d 'Ang iö . Memor ie Domenicane 12 (1981) , 294301; Michalsky, M e m o r i a und Repräsen
tat ion (wie A n m . 69) , 280; Kiesewetter. Schlacht von Montecat in i (w ie A n m . 43). 362. A n m . 606. Siehe auch die 

Predigt des Juan de Aragön zu Ehren seines 1331 verstorbenen Onkels Phi l ipp von Tarent: Michalsky. Memor ia 
und Repräsentation (w ie Anm. 69). 313. 

212 Boyer, Pre"dication (w ie A n m . 145). 130131; D'Avray, Death and the Prince (w ie A n m . 205), 54, 57, 150157, 

191192. 
213 Nitschke. Reden des Logotheten (w ie A n m . 1.39). 228229, 256 (Nr . 9. 10, 11), 258 (Nr . 29) ; Boyer, Parier du ro i 

(w ie A n m . 143); Ders.. Prc'dication (w ie A n m . 145), mit neuer Zäh lung (bisher 45 zugeschriebene Predigten); 
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denn auch sein Vorgänger als Logothet des Reiches, Petrus de Vinea, hatte in ähnlicher Form 
zugunsten Kaiser Friedrichs EL gewirkt.214 Noch übertroffen wurde Bartolomeo als Redner 
jedoch von seinem Herrn, König Rohei t dem Weisen. 

Üher öffentliche Herrscherreden aus dem Früh und Hochmittelalter liegen zahlreiche 
Nachrichten vor, und auch von Kaiser Friedrich II., Rudolf von Hahshurg, Kaiser Karl IV. 
und Heinrich III. von England ist überliefert, daß sie Reden hielten.215 Besonders ausgeprägt 
war diese Tradition in der aragokatalanischcn Krone, wo schon Jakob I. im Jahre 1228 als 
Redner belegt ist, ebenso wie später sein Sohn Peter III. und seine Enkel, die als Könige in 
Sizilien herrschenden Jakob und Friedrich.216 Es ist sogar anzunehmen, daß die öffentlichen 
Ansprachen der Konkurrenten um den Sizilischen Königsthron auf Robert von Anjou durch
aus als Vorbild bzw. Anreiz gewirkt haben könnten.217 Dennoch ist der angevinische König 
in dieser Hinsicht singulär, denn seine Texte liegen uns in vollem Wortlaut vor, und dies in 
einzigartiger Dichte. 266 Reden des Angevinen sind erhalten, eine von keinem anderen mit
telalterlichen Herrscher erreichte Zahl. Auf fünf Handschriften in vier europäischen Archiven 

Dens., Ecce rex luus (wie Anni . 173). 102103. Wahrscheinl ich halle Bartholomäus schon im Apr i l 1289 in Ge
nua eine pro-angevinischc Rede wi r den Bürgern der Stadl gehalten (Kiesewetter, Anfange der Regierung Kön ig 
Kails II. [wie Anm. 2). 196). 

214 Niischke, Reden des Logotheten (wie Anm. 139). 249251; / / . ,1/. Schaller, Das Relief an der Kanzel der Kathe
drale von Bitonto: ein Denkmal der Kaiseridee Friedrichs II. in: Stupor mundi , hg. von G. Wolf. Darmstadt 1966, 
591616. bes. 601605: Boyer. Parier du roi (wie Anm. 143). 202. 204. 206207. Üher Petrus de Vinea siehe 
künf t ig die Litcraturangaben in: Handschriftenverzeichnis zur Bricfsammlung des Petrus de Vinea. bearb. von 
/ / . M. Schalter wißt Mitarbeit von B. Vogel, München ( M G H Hilfsmittel IX). [im Druck]. 

215 G. Althoff, Coltoquhim famil iäre  cotloquium secretum - colloquium publicum. Frühmittelalterliche Studien 24 
(1990). 145167: Boyer, Pre'dication (wie Anm. 145). 128: E. Kleinschmidt, Herrscherdarstellung. Zur Disposit i
on mittelalterlichen Aussagen erhallens. untersuch) an Texten über Rudol f \ on Habsburg. Bern  München 1974. 
163, 237239; D. Mertens. Die Rede als inst i lul ional isicr lc Kommunikation im Zei lal ler des Humanismus, in: Im 
Spannungsfeld von Recht und Ritual. Soziale Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzei l . hg. von //. 
üuchhardlI G. Melvitte (Norm und Struktur 7). Köln / Weimar / Wien 1997. 401423. bes. 408409. Zu den 
Predigten Karls IV.: Klanicmy, Cult o f Dynastie Saints (wie Anm. 176) 121122. Von Roberts Vater und Vor
gängerauf dem Thron Ka i l II. l iegen keine Reden vor {Kiesewetter, Anlange der Regierung Kön ig Karls II. [wie 
Anm. 2). 526. Anm. I) . Wichtige Ergebnisse über die politische Bedeutung der gelehrten Rede sind von der 
noch ungedruckten Kölner Habil i tat ionsschrif t von J. Helmrath, Die Reichstagsreden des Enea Si lv io Picco
lomini 1454/55. Studien zu Reichstag und Rhetorik (1994). auf die I). Meilen.'.. Europa, iil est patria, domus 
proprio, sedesnostra .... Zu Funktionen und Uberlieferung lateinischerTürkenreden im 15. Jahrhundert, in: Eu
ropa und die osmanische Expansion im ausgehenden Mittelalter, hg. v. F.-R. lirkens (Zeitschrift für Historische 
Forschung. Beiheft 20). Berl in 1997. 3957. hier: 561. hinweist, zu erwarten. 

216 Zu den Reden aragonesischer Herrscher siehe: / '. Cätedra, Acerca del sermön pol i l ico. A proposito del discurso 
de Mart ino el Humano en las cortes de Zaragoza de 1398. Boletüi de la Real Academia de Buenos l.etras de 
Barcelona 40 (198586). 419447; M. D. Julius hm. Parlamenlary Oratory in Medieval Aragon. Rhetoriea 10 
( I 992 ) . 99 117 ; Pnds. Rex praedieans (wie Anm. 173). 231234; S. F. Cawsey, King Pedro IV o f Aragon, royal 
Propaganda and Ihe i radit ion o f royal spccchvvriting. Journal o f Medieval Hislorv 25 (1999). 357372; Dies., 
Royal Eloquence. Royal Propaganda and Ihe Use o f the Sermon in Ihe Medieval Crown o f Aragon. C. 1200
1410, Journal of Ecclesiasiical History 50 (1999). 442463. 

217 So auch Cawsey, Royal Eloquence. Royal Propaganda (wie Anm 216). 454. Cätedra, Acerca del sermön 
polf t ico (wie A n m 216). 22. 37 n in iml an. dal.' Roberts Predigltäl igkeit Peter IV . von Aragon als Vorb i ld gedienl 
haben könnte. Ob Robert von Anjou eine vergleichbare Wirkung auf Kaiser Karl IV . hatte, bedarf einer einge
henden Untersuchung. 
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verteilt, bilden sie einen erstaunlichen Fundus, der noch immer einer erschöpfenden Bearbei
tung harrt .2 '8 

Alle Reden des Königs sind  ebenso wie die des Logotheten Bartolomeo da Capua, 
die Rede Petrarcas bei der collatio laureationis in Rom und viele Ansprachen anderer Könige 
 in der Form einer Predigt aufgebaut. Die sermones des Königs waren sogenannte Thema
predigten und entsprachen damit dem im 13. und 14. Jahrhundert in Italien gepflegten Modell 
der elaborierten weltlichen Rede, des sermo modernus. Dieser sah vor, daß eine Bibelstelle 
zum Ausgangspunkt der Ausführungen gewählt und dann unter permanentem Rekurs auf die 
Autoritäten nach allen Spielregeln scholastischer Gelehrsamkeit ausgelegt werde.2 1 9 Wer nun 
in den Predigten Roberts des Weisen direkte Hinweise auf zeitgenössische politische Bege
benheiten erwartet, wird sich enttäuscht sehen. Ganz gebildeter Laientheologe,220 befleißigte 
sich der Herrscher, geradeso wie es der sermo modernus vorsah, einer durch und durch wis
senschaftlichen Methodik. Wenig deutet auf die Umstände ihrer Entstehung hin, scheinbar 
zeitlos bewegen sich die Predigten im Bereich allgemein theologischmoralischer Didaxe.221 

Die sermones des Angevinenkönigs wurden daher lange von der Forschung mißachtet; doch 
bei genauerem Hinsehen wird ihre politische Zielrichtung deutlich, wie neuere Arbeiten von 
Alessandro Barbero, JeanPaul Boyer, Lorenz. Enderlein und Darleen Pryds belegen.222 Be
rücksichtigt man nämlich die häufig in der handschriftlichen Überlieferung festgehaltenen 
Anlässe und damit die Zuhörerschaft der Predigten, so werden Bezüge zwischen der ausge
wählten Bibelstelle und tagespolitischem Geschehen erkennbar. 

Für unsere engere Fragestellung nach den angevinischen Außenbeziehungen ist ein 
Faktum dabei von ganz entscheidender Bedeutung: Ein nicht unerheblicher Anteil der Predig
ten wurde vor auswärtigen Zuhörern gehalten. Sind nach Barbero 70% der überlieferten Pre
digten zu ausschließlich religiösen Anlässen erfolgt, so bedingten weltliche Feierlichkeiten 
die restlichen 30%. 32 dieser Predigten fanden zur Schwertleihe lokaler Adliger oder vor der 
Universität in Neapel statt, 51 weitere aber aus unmittelbar politischem Anlaß. Dazu zählen 

218 Zu den Handschriften (Rom. Bibl. Angelica, Ms. 150 und 151; Venedig. Bibl. Nazionale. Marciana. Ms. 2101; 
Neapel. Biblioleca Nazionale. Ms. VII.K.2 und Florenz. Bibl. Med. Laur.. Ms. Strozziano 89) siehe: Bover, 
Predication (wie Anin. 145), 131; Goel;.. König Robert von Neapel (wie Anni. 189). 4768 nennt 289; vgl. 
Schneyer, Repertoriuni der lateinischen Sermones (wie Anm. 182), Bd. V, 196219; Pryds, Rex praedicans (wie 
Anm. 173). 248250. 

219 C. Delcorno: La predicazione nelPetä coniunale, Firenze 1974, 1221; M. G. Briscoe, Artes praedicandi 
(Typologie des sources du Moyen Age Occidental 61). Turnhout 1992. 1742: Boyer. Predicalion (wie Anm. 
145). 139140; Den., Ecce rex tuus (wie Anm. 173). 1061 II. 

220 Zur Bibliothek des Herrschers siehe C. G. Coulter, The Library of the Angevin Kings of Naples. Transactions 
and Proceedings of the American Philological Association 75 (1944), 141155; Heullant-Donat, Cour angevine 
(wie Anm. IIS), 177178. 186191; Sobaiini. La cultura a Napoli (wie Anm. 128). 7173; Mitsio. Franciscan 
Joachimittsm (wie Anm. 69). 473482. 

221 Zu den Unterschieden zwischen den Predigten Roberts und des Bartolomeo da Capua siehe Nitsrhke. Reden des 
Logolheten (wie Anm. 139), 241245; Boyer. Prt'dication (wie Anm. 145), 138139. Vgl. dazu die viel unmittel
barer auf die politischen Verhältnisse zielenden zeitgenössischen Reden französischer Räte (Nitrchke, Reden des 
Logotheten [w ie Anm. 139], 251253). 

222 Prydt, Rex praedicans (wie Anm. 173); Boyer. PrJdication (wie Anm. 145). Barbero, Propaganda (wie Anm. 
70); Enderlein. Grablegen (wie Anm. 77); D. N. Pryds, The king embodies the Word: Robert d'Anjou and the 
politics of preaching (Sludies in the history of Christian thoughl 93). Leiden / Boston / Köln 2000. Vgl. das Ur
leil von Romolo Caggese: [...] serinoni incolori e inarticolali a praposilo delle circonslunze piii diverse (Ca/f/ie-
se. Roberto d*Angiö [wie Anm. 6], Bd. II, 364). 
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die Predigten, die vor Gesandten und Gesandtschaften, bei der Schwertleihe eines fremden 
Prinzen oder vor anderen Potentaten gehalten wurden. Denn Robert predigte auch in der 
Toscana, vor dem ungarischen König, vor dem französischen König und nicht weniger als 
sieben Mal vor dem Papst!21 Hier verbanden sich am deutlichsten angevinische Selbstdar
stellung, Öffentlichkeit und auswärtige Politik. 

Dabei gelang es dem König, allein durch die Auswahl der Bibclstelle in politischen 
Fragen zumindest Zeichen zu setzen, wenn nicht sogar seine Position zu bestimmen. Die 
Stellen spielten nämlich häufig mittelbar auf analoge zeitgenössische Situationen und Pro
bleme an. Der Papst, der Kaiser, der König von Frankreich und Roben selbst: sie alle fanden 
auf diese Weise eine Entsprechung in Figuren des Alten bzw. Neuen Testaments.24 Als der 
König z.B. in Avignon die Hilfe des Papstes erbat, unterstrich er dies dadurch, daß er zur 
Stelle im zweiten Chronikenbuch (II Chr 20,12) predigte, in der Josaphat die Hilfe des Her
ren gegen die Mohabiter und Ammoniter erfleht.22"1 Den Sieg seiner Truppen vor den Lipari-
schen Inseln feierte er mit einer Auslegung der Dankesworte der Makkabäer nach ihrem Sieg 
über Antiochus IV. Epiphanias (II Makk 1,11).226 Als Gesandte Bolognas in Neapel eintra
fen, um durch den König ihre Wiederaufnahme in den Schoß der Kirche zu erreichen, legte 
dieser ihnen nicht zufällig die Worte aus der Genesis (16,9) aus: „Kehre wieder um zu Deiner 
Herrin und demütige Dich unter ihre Hände" (Revgrtere ad dominant tuam et hutniliare sab 
manus illius).-11 Die Ankunft des Prinzen Andreas von Ungarn in Neapel aus Anlaß der 
Hochzeit mit Johanna von Anjou begleitete der König mit verschiedenen Predigten, die ein
drücklich seine Sorge und Hoffnung widerspiegeln, eine Lösung seines Hauptproblems, der 
Thronfolge nach dem Tod Karls von Kalabrien, erreichen zu können.228 Er wählte die Worte: 
Benedictas qui venit in nomine Domini aus dem Matthäusevangelium (21,9), dann Hic est fi-
lius mens dilectus in quo mihi bette placuit (Mt 3, 17) und schließlich Erunt dito in carne itnci 
(Gen 2, 24).22y Besonders findig erwies sich der König im Jahre 1332, als er vor den Gesand
ten der traditionell ghibellinischen lombardischen Städte sprach, mit denen er aufgrund der 
Präsenz König Johanns von Böhmen in Italien eine bis dahin ungewöhnliche Zusammenar
beit eingegangen war. Amictts novus, vinum novunt: veterascet, et cum suavitate bibis illud 
waren die Worte aus Jesus Sirach (Sir 9, K))230, die er zu dieser Gelegenheit auswählte. Noch 
deutlicher wurde Robert in seiner Rede vor dem französischen König: Wohl unter Rückgriff 
auf seine Sammlung mittelalterlicher Fürstenspiegel und mit unverkennbarem Bezug auf sei
ne Autorität als gebildeter König gab er seinem Verwandten eine Lektion über die Regeln 
korrekter Herrschaft. Bei dem Sermo schließlich, den er am 16. Mai 1333 zur Investitur sei
nes Bruders und seines Neffen mit der Herrschaft über Durazzo bzw. Achaia hielt, dürfte al
len Zuhörern klar gewesen sein, auf wen sich der König bezog, als er daran erinnerte, daß 

223 Boyer. Predication (wie Amn. 145), 112-113; Pryds, Rex praedicans (wie Anm. 173), 250-252. 256-258, 
224 D'Avray, Death and ihe Prince (wie Anm. 205). 190-194. 
225 Schleyer, Repertorium der lateinischen Sermonen (wie Anm. 182). Bd. V. 208. Nr. 139. 
226 Schleyer, Repertorium der lateinischen Sermones (wie Anm. 182). Bd. V, 196. Nr. 6. 
227 Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones (wie Anm. 182). Bd. V. 218. Nr. 263. 
228 Zur Familie und den dynastischen Problemen Roberts I. siehe Caggese, Roberto d'Angiö (wie Anm. 6). Bd. I, 

637-371 sowie zur Vermahlung Johannas mit Karl Roben: ebd.. 667-671. 
229 Schleyer, Repertorium der lateinischen Sermones (wie Anm. 182). Bd. V, 207. Nr. 127; 207. Nr. 131: 209. Nr. 

145. 
230 Schneyer. Repertorium der lateinischen Sermones (wie Anm. 182). Bd. V. 206, Nr. 116. 
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wahre Herrscher und viri illustres wie Cato oder Cäsar stets die Fähigkeit der öffentlichen 
Rede gehabt hätten.231 

Unabhängig davon, ob Dantes berühmtes Diktum vom re da sermone2*2 tatsächlich 
nur als sarkastischer Seitenhieb zu verstehen ist, bleibt festzuhalten, daß es Robert I. von 
Anjou durch seine Predigten zum einen gelang, seine Bildung, ja sogar seine vermeintliche 
Weisheit, als wesentliches Attribut im Bewußtsein seiner Zeitgenossen zu verankern. Zum 
anderen aber nutzte er gerade diesen Ruf, um auswärtige Politik auf für seine Zeit unge
wöhnliche und aufsehenerregende Art und Weise zu betreiben. Damit trat die Predigt neben 
bekanntere und von anderen Dynasten eingesetzte Formen der politischen Außenbeziehun
gen, auch wenn sie lediglich ein Instrument unter vielen blieb. Doch wie Dieter Mertens zu 
Recht hervorgehoben hat, stellte die öffentliche Rede „zweifellos einen zentralen Fall sozia
ler Kommunikation im geistlichen wie im weltlichen Verband d a r " / " Und gerade die Viel
falt der eingesetzten Medien machte die Effektivität der angevinischen Selbstdarstellung und 
Politik aus. Der dauernde Rekurs auf die Frömmigkeit und Bildung des Königs war  ebenso 
wie später im Falle Kaiser Karls IV.  durchaus programmatisch und diente der Ansehens
steigerung des Herrschers nach innen wie nach außen. Was in gebräuchlichen Vehikeln poli
tischer Kommunikation wie etwa der schriftlichen Korrespondenz, aber auch in bildlichen 
Darstellungen betont wurde, fand schließlich in den Predigten des re da sermone seine eigen
tümlichste, von den Zeitgenossen vielfach kommentierte Ausprägung. Wie kaum ein anderer 
Herrscher seiner Zeit wußte Robert von Neapel Wort, Schrift und Bild in den Dienst seiner 
Außenbeziehungen zu stellen. 

231 Schneyer, Kepertorium der lateinischen Sennones (wie Anni. 182). Bd. V. 206. Nr. 117, vgl. Enderlein, e inbie
gen (wie Anm. 77). 151. Hinzuweisen ist noch auf weitere Predigten, etwa vor dem Papst (Schneyer, Repenori
uni der lateinischen Sennones [wie Anm. 182]. Bd. V, 198. Nr. 27: Quae est spes nottra auf gandium nostrum: 
ebd.. 204. Nr. 101: Qttis restituitei etpacem habuit; ebd.. 218. Nr. 259: Omnes isti congregari sunt), dem Gene
ralmagister des Dominikanerordens (ebd., 202. Nr. 79: Magister adesf), an consiliarios suos, super quodam ne-
gotio scrupuloso, non modicum implexo (ebd.. 203204, Nr. 93: Ecce quid ttigam ignoro), vor den Gesandien 
Bolognas und der Toscana (ebd.. 204, Nr. 94: Ecce maier tua etfratres mi). dem Generalmagislcr des Franzis
kanerordens (ebd.. 206, Nr. 120: Qua major est. qui recumbit an qui ministraf), aus Anlaß des Friedensschlusses 
mit und zwischen den Genuesen (ebd., 208. Nr. 135a: Gloria in altisshnis Deo), vor den Genuesen (ebd., 209, 
Nr. 142: Dominus virtutem popnlo suo dabir, ebd. 218, Nr. 262: Hoc sentite in vobis), und vor den Bolognesen 
(ebd.. 209210. Nr. 149: Ubi est Ihteratus: ebd., 218. Nr. 266: Judicium patris auditefiHi). 

232 „F. fate re (Ii tal ch'e da sermone" (Dame, Paradiso VIII, 147). Vgl. Caggese, Roberto d' Angiö (wie Anm. 6). Bd. 
I, XXII: „Povero Re da sermone!". Vgl. auch die Kritik, die der Bischof von Silves Alvaro Pais in den Jahren 
1341 1344. also gegen Hude der Regierungszeit Roberts von Neapel, gegen die Praxis mancher Könige richtete, 
öffentliche Predigten zu halten: usurpanl officio sacerdotii, ei ihurificare ei praedkare (Alvaro Pais, Espelho 
dos Reis, hg. v. M. Pinto de Meneses, Lisboa 19551963. I, 260. zitiert nach Cawsey, Royal F.loquence. Royal 
Propaganda |wie Anm. 216], 443. Anm. I). Siehe auch die Kritik des Pietro von Faitinelli an der Predigttäligkeit 
Roberts: Pryds, Rex praedicans (wie Anm. 173), 29. Zur theologischen und kirchlichen Debatte um die Laien
predigt im Spätmittelaltcr siehe Cawsey, Royal F.loquence. Royal Propaganda (wie Anm. 216). 443448. 

233 Mertens, Rede (wie Anm. 215). 405. 


