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Eines der großen und reizvollen Themen der europäischen Entwick-
lung, der gegenwärt igen wie der geschichtl ichen, ist das Verhältnis der 
europäischen Kernländer zu den Randzonen. Systematisch gesprochen 
ist es das Problem von Zentrum und Peripherie. Es ist auch ein Problem 
des Grades der Integration, der daraus entstehenden Verpflichtungen 
und der Möglichkei t zur Distanzierung. Für Konfliktstoff sorgt in be-
sonderer Weise das Verhältnis von kultureller Identität zu übergreifen-
den Normen, die in der Randlage mit ihren besonderen Lebensbedin-
gungen häufig als Disziplinierung verstanden werden. Eine Wahrneh-
mung, deren kritischer Kern durchaus zu einer Absage an den gesamten 
Integrat ionsprozeß führen kann, wie die Ablehnung der EU-Mitgl ied-
schaft durch die Norweger zuletzt deutlich gezeigt hat. Dieser konllikt-
reiche Prozeß ist aber keineswegs eine e igentümliche Erscheinung der 
neueren Geschichte. Sowohl der Vorgang der bewußten Integration in 
eine historische, kulturelle und politische Entwicklung als auch seine 
Mechanismen sind an manchem mittelalterlichen Beispiel deutlich er-
kennbar. Ein sehr anschauliches Beispiel bietet Norwegen im 13. Jahr-
hundert unter seinem König Häkon Häkonarsson (1217-1263) , d e r e i n e 
entschieden positive Auffassung von der europäischen Integration sei-
nes Landes vertrat. Die Überl ieferung erlaubt anhand einer Fallstudie 
des Verhältnisses dieser nördlichsten Region der christlichen Welt zum 
Zentrum Europas einen Blick auf die Beziehung von kultureller Identi-
tät und europäischer Orientierung unter Einbeziehung einer wesentli-
chen vermittelnden Instanz: der universalen Kirche. Hiner Kirche, de-
ren Erscheinung für die Norweger zentrale europäische Werte repräsen-
tierte. deren Universalität aber auch ein Problem darstellte, denn die 
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unterschiedlichen Bedingungen der Seelsorge in Rom und am Polar-
kreis waren evident. Daraus ergaben sich auch Konflikte, aber noch be-
vor sich dabei die Frage der Disziplinierung stellte, stellte sich die 
Frage der Information, des Kenntnisstandes vom jeweils anderen: Unde 
cum insula ipsa sit in tarn extremis mundi partihus constituti, quod inde 
nulli aut rarissimi ad apostolicam sedem accedunt ... so charakteri-
sierte Innozenz IV. (1243-1254) nicht lange nach seinem Amtsantritt 
die Kommunikationssituation und dementsprechend seinen Kenntnis-
stand hinsichtlich der Ereignisse in Island.') Der Brief des Papstes war 
an den Erzbischof von Trondheim gerichtet. Dessen Erzbistum, nach 
damaliger Bezcichung hieß es Nidaros, umfaßte die hier untersuchten 
Schauplätze. Seit der Errichtung seiner Erzdiözese durch den Kardinal-
legaten Nikolaus von Albano 1154 stand der Metropolit des Nordens 
der Seeisorge in fünf norwegischen Bistümern, auf den Färöern, den 
Hebriden und Orkney-Inseln und auch auf Island und Grönland vor.-) 
Dies war die nördliche Peripherie der damaligen Christenheit, deren 
Verhältnis zu Europa wir im folgenden untersuchen wollen.-^) Dabei 
wirkt die Randlage noch in neuester Zeit nach, denn das Forschungs-
intere.ssc an der norwegischen Entwicklung ist in der deutschen 
Geschichts.schreibung durchaus überschaubar. Fjne intensivere Be-

' ) D ip loma la r iun i N o r v c g i c u m (künf t ig : L^N). I5d. 1 - 2 1 . Chr i s t i an ia 1X47-1976 , 
hier Bd. 7 /1 . Nr. I.*;. 
-) Norges G a m l e L o v c (künf t ig : N G L ) . Bd. 1. Chr i s t i an ia 1846. 4 . 1 9 ^ 4 1 ; vgl . 
d a / u J'/iilii)/) Zorn, Staat und Ki rchc in N o r w e g e n bis z u m Seh lusse des Dre i zehn -
ten Jah rhunde r t s . Müne l i en 187.'S. 8 7 - 9 0 . Vgl . zu G r ö n l a n d und Is land: Hininiuui 
Nollarp, Das G r ö n l a n d b i s t u m Gardar , in: Z R G K A ."iO. 1964, 1--77; zur Lega t ion 
des Kard ina l s Niko laus , de r spä te r als Hadr ian IV. Papst wurde , vgl . Roher! Urcycr. 
Die Legat ion des Kard ina lb i seh i i l s N i k o l a u s von A l b a n o in Skand inav i en . (Pro-
g r a m m der s täd t i schen Rea l schu le zu Hal le /S . 189.1) Hal le 189.-^; .lohamics liach-
nicinii. Die päps t l i chen l . ega ten in Deu t seh l and und S k a n d i n a v i e n 112.'i 1 l.'i9. Ber-
lin I 9 1 . \ 113--121: Eililh Manha Almcdinticn, T h e Lngl i sh P o p e (Adr i an IV). Lon -
don U^l.i. 78-12.3; Wiilfiiaiii' .S('f!;rüii. Das Paps t tum und S k a n d i n a v i e n bis ziu' 
Vol lendtmg der no rd i schen Kirche i iorganisa t ion (1164) . (Que l l en u. Lorsch, z. 
G e s c h . S c h l e s w i g - H o l s t e i n s . ."iL) N e u m ü n s t e r 1967. 1 4 6 - 1 6 6 . 
') Zu den g e o g r a p h i s c h e n Vors te l lungen vgl . d ie Bei t räge in Daj>iiiiir Unvcrhdii/ 
Kurl Schiclzcl (Hrsg . ) . Das D a n e w e r k in der Kar t i ig raph iegesch ich te N o r d e u r o p a s . 
N e u m ü n s t e r 199.3. Zu d e m wich t igen ku l tu rgesch ich t l i chen P rob l em von Z e n t r u m 
und Per ipher ie s ind mir für das Mit te la l ter ke ine Pub l ika t ionen bekann t , die sich 
mit den dezidierten Studien von Edward W. Said. Orientalism. New York 1979. und 
dcr.K., Cu l tu re and Impcr i a l i sm. New York 1993. verg le ichen l ießen. Die Studie von 
.laiiel /.. Ahu-l.ii!>liod. B e l b r e L u r o p e a n H e g e m o n y : T h e W o r l d - S y s t e m A. D. 
I2.i()-I3.'i(). N e w York /Ox io rd 1989. trägt zu u n s e r e m Prob lem nichts bei. 
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schäftigung mit dem Problem liegt schon längere Zeit zurück, insofern 
steht nicht nur die Fragestellung, sondern auch der Kenntnisstand in ei-
ner Tradition, die bis in die Jahre Innozenz' IV. und darüber hinaus zu-
rückgeht Der päpstliche Stuhl bietet auch den Ausgangspunkt für un-
sere Untersuchung, präziser: das Verhältnis der Norweger, Isländer und 
Grönländer zur römischen Kurie.-'') Dabei soll uns die Intensivierung 
dieses Verhältnisses als ein bedeutender Aspekt der norwegischen Inte-

A u s der ä l teren Forseh i ings l i t e ra lur zu N o r w e g e n seien h ier s le l lver t re lcnd ge-
nannt : Konrad Maurer. Die B e k e h r u n g des n o r w e g i s c h e n S t a m m e s /.um Chr i s t cn -
t u m e . 2 Bde. M ü n c h e n 18.'i5/.'i6: '/.orn, .Staat und Ki rche (wie A n m . 2); Waltlwr 
Hollzinann, K r o n e und Kirche in N o r w e g e n im 12 . Jah rhunde r t ( f i n g h s c h e A n n a -
Ickten III), in: L:)A 2, . 1 4 1 ^ 0 0 . I-.in .Sonderaspekt des P rob l ems , näml ich die 
B e z i e h u n g e n z w i s c h e n N o r w e g e n und der Hanse , hat im Berc ich der H a n s e g c -
schich ts l 'o rschung zu e iner teils po len i i s chen . teils f ruch lba ren Diskuss ion g e f ü h r t , 
und hier sind in j ü n g s t e r auch wer tvo l l e neue A n r e g u n g e n g e g e b e n w o r d e n : Volker 
Hemt/Arnvcd Nedkvitiw (Hrsg.). Norwegen und die Han.se. Wirtschaftliche und 
kul ture l le A s p e k t e im eu ropa i s chen Vergleich. (Kie le r W e r k s l ü c k e . Rh. A . I I . ) 
I ' r ankfur t a m Main 1994. I 'ur e ine Z u s a m m e n f a s s u n g der ä l teren Di skuss ion vgl. 
./(ihn Allyne Gade. The I l ansea t ic Conl ro l of N o r w e g i a n C o m m e r c e du r ing the Late 
M i d d l e Ages . Le iden 19.'51; Maria Wctki. S tud ien z u m H a n s e - N o r w e g e n P r o b l e m , 
in: IlansCibll 70 . H).*!!. , '^4-83: .tahan .Schreiner, B e m e r k u n g e n z u m H a n s e - N o r w e -
gen P rob lem, in: ebd . 72, I9.'i4. 64 - 7 8 : Knill Helle. Neues te n o r w e g i s c h e l 'o rschun-
gen über deu t s che K a u d c u t e in N o r w e g e n , in: ebd . 98 . 1980. 2.3-.18. 

Zu d e m T h e m a r ö m i s c h e Kur ie und N o r w e g e n gibt es eben fa l l s e ine übers ich t -
l iche Li teratur , wobe i neuere Titel die L 'n le r suchung nicht bis zu u n s e r e m Z e i t r a u m 
führen , sondern sich auf die f rühe ren . lahrhunder te be sch ränken : Het lor Frederik 
./anson Eslrup, Idea Hie ra rch iae R o m a n a e qua l i s s ecu lo XI l l in Scand inav i a p rae-
.serliiTi exst i ter i t . K o p e n h a g e n 1817: Maurer. B e k e h r u n g (wie A n m . 4) : '/.orn. Staat 
und Kirche (wie A n m . 2); Gustav AdolJDonner. Kardinal W i l h e l m von Sab ina . 
B i schof von M o d e n a 1222-12.34. Päps t l i cher Legat in den N o r d i s c h e n Ländern . 
(Soc . Scienl . r ' cnnica C o m n i . Huin . I.itt.. II. ."i.) Hels inki 1929; I.iieien Mussei. La 
F'enetration ch re t i cnne dans r i u t r o p e ilu Nord et son Inl lueiicc sur la c iv i l i sa t ion 
S c a n d i n a v e . in: Se t t i inane di s tud io de C e n t r o I ta l iano di studi s u l l ' A l t o M e d i o e v o 
14. 1967. 26.V.526: SeeKriin. Papsl l imt (wie A n m . .3); Tore S. Nyheri;. Die Ki rche 
in Skandinax ien. M i u e l c i u o p ä i s c h e r und eng l i sche r HinlluB im I L und 12. .lahr-
hunder t . (Beitr . z. ( i c s c h . u. Q u e l l e n k u n d e d. .Mittelalters. 10.) S i g m a r i n g e n 1986. 
I 'ür d ie wei te re F rages te l lung sind h i l f re ich : Paul R. Kianl, Lxped i t i ons et 
Pe le r inage des S c a n d i n a v e s eii Terre Sain te . Par is I86.'i; Ref;is lioyei: Le Chris t des 
Barhares . Le n iondc no rd ique (IX X I H c s i e d e ) . Par is 1987: Chrislian Kriilzel. Pil-
ger. Mirakel inul Al l tag . I -ormen des Verhal tens im skand inav i schen MiUelal ter 
(12. L' i . . lahrhundcrl) . (S tudia l l i s to r ica . 46. ) Hels inki 1994. Die Werke von .lolian-
nes Melder Die apos to l i schen Vikar ia te des Nordens . Pade rbo rn 1919. und Ivar 
Hansleen Knudsen. De rc la t ion ibus inter Sanc tan i S e d e m et N o r w e g i a m . R o m 
1946. behande ln d ie nach re fo rn i a to r i s che Zei t . 
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gration in das europäische Gescheiien um die Mitte des 13. Jahrhun-
derts interessieren. Gegenüber der traditionellen Forschung zu den Be-
ziehungen zwischen der Kurie und dem Norden ist dies eine verän-
derte, kulturgeschichtlich akzentuierte Perspektive. 

Die Vorgeschichte dieser Beziehungen in der Mitte des 13. Jahrhun-
derts ist keine Geschichte eines Systems oder einer Institution, sondern 
die Geschichte einer Tradition, die durch einige entschlossene Männer 
aufrechterhalten wurde. Für Island begann diese Tradition in für uns 
faßbarer Weise mit dem späteren Bischof Isleif. Isleif Gizurarson war 
ein respektierter Isländer aus guter Familie, Priester und Familienvater 
in hohem Ansehen, bei denen, die ihn kannten.^) Isleif, zur Zeit der 
Einführung des Christentums in Island um das Jahr 1000 geboren, 
wurde mit etwa 50 Jahren von den Isländern zu ihrem Bischof gewählt 
und reiste dann nach einem Besuch bei Kaiser Heinrich III. nach Rom 
weiter. Von dort gelangte er, ausgestattet mit Privilegienbriefen, zurück 
zu Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen. Als Metropolit des Nor-
dens weihte ihn Adalbert zum Bischof von Island und sandte ihn mit ei-
nem Grußschreiben zurück zu den Gläubigen am Rande der bewohnba-
ren Welt.^) Isleif war durchaus vorbereitet auf seine gesamte Mission, 
in jungen Jahren war er Zögling der Klosterschule von Herford in West-
falen gewesen.'*) 

Auf den persönlichen Kontakt kam es an. Hundert Jahre später, als 
der päpstliche Legat Nikolaus von Albano die kirchliche Organisation 
des Nordens neu strukturierte und den Erzbischof von Trondheim/ 
Nidaros zum Melropoliicn für alle hier in Rede stehenden Gebiete 
machtc, verpflichtete er die künftigen Inhaber des erzbischöflichen 
Stuhles noch einmal ausdrücklich zur persönlichen Vorstellung in 

'•) H u n g r v a c a , in: G u d b r a n d u r Vigfusson/ l - ' redcr ick York Powel l (Eds . ) . Or ig ines 
Is landicae. Vol. I. O x f o r d I9(),'S. 4 2 5 ^ 5 8 . hier 42H; vgl . zu Isleif auch Adam von 

lircnu'ii, H a m b u r g i s c h c K i r c h e n g e s c h i c h t e III. 77 und IV. 66. Hrsg . v. Bernhard 
•Schnicidler. (Scr ipt . Rer. G e r m . ) 3. Aul l . H a n n o v e r / L c i p / i g 1917. Vgl . zu Isleif 
auch : Roland Kö/iiw. B i schof Isleif G izu ra r son . Ein b e r ü h m t e r .Schüler des S t i f tes 
Herl 'ord. Ki rch l i che Verb indungen zwi schen D e u t s c h l a n d und Island im 11. Jahr -
hunder t . in: Jahresber . d. HV f. d. ( J r a f scha f t R a v e n s b u r g . 67 . 1970. 1-.18; Olto 

Spriiifici: Met l ieval Pilgrini Rou te s f r o m S c a n d i n a v i a to R o m e . in: M e d S t u d 12, 
19.'i(), 9 2 - 1 2 2 . 97 f. 
' ) Zu den Be legen vgl. v o r a n g e h e n d e A n m . ; vgl. zur Chr i s t i an i s i e rung Is lands 
auch Dat; Stromhäck. T h e C o n \ e r s i o n of Icc land. A Survey. (Vik ing Soc . fo r 
Nor the rn Resea rch . 6.) L o n d o n 197.^. 
«) Wie A n m . 6. 
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Rom: Successores autem tui ad Romanum pontificem tantum recepturi 
donum consecracionis accedant Als Nikolaus nach der Rückkehr 
von seiner Gesandtschaft selbst als Hadrian IV. (1154-1159) den Stuhl 
Petri bestieg, fanden Bittsteller aus dem Norden für einige Zeit ein of-
fenes Ohr für ihre P r o b l e m e . V o n nun an erbaten die Erzbischöfe von 
Trondheim in loser Folge von der päpstlichen Kurie Hilfe gegen die 
Bedrückung durch ihren König") , suchten Entscheidungshilfe in pro-
blematischen Rechtsfragen'2) oder erhofften sich Rückhalt gegen ver-
heiratete Priester, die sich auf vermeintliche Genehmigungen Hadrians 
IV. aus der Zeit seiner Nordlandlegation beriefen'^). 

Die jeweilige Häufung einschlägiger päpstlicher Auskünfte und Ent-
scheidungen spiegelt das Verfahren wider, bei dem ein Gesandter aus 
Norwegen an der Kurie vorstellig wurde und die Ansinnen vortrug. In 
der langen Regierungszeit König Häkons (1217-1263) wiederholten 
sich diese Kontaktaufnahmen regelmäßig, und es wurde eine Fülle von 
Problemen verhandelt.'"*) Der Papst nahm eine neugegründete Kirche 
in seinen Schutz'-'') und entschied in Streitereien um Begräbnisfinanzie-
r u n g e n . D e r Schriftverkehr nahm .seit der Mitte der dreißiger Jahre 
des 13. Jahrhunderts an Umfang zu.' ' ') 

") N G L 1 (wie Ann i . 2), 440 . 
'") Springer. M e d i c v a l Pi lgr im R o u t e s (wie Ann i . 6), 98 ; / u Hadr ian IV. vgl . neben 
Ahnedingen, T h e Eng l i sh P o p e (wie A n m . 2), auch Walter UHmann, T h e Ponl i f i -
ca te of Adr ian IV. in: Cai r ibr idge Hist . Journ . 11, ly.")."), 2?,3-252. 
" ) BB Erik an Papst C l e m e n s III.: Jacob Lxingehek ( l id . ) . Sc r ip to res R e r u m Dan i -
c a r u m . Bd. 6. K o p e n h a g e n 1876, N D Wendeln 1969. 191'.: CreJitur & dit ilur, qitod 
.sicut Ecclesiis iiniversis EccU'sia Romana supeieminel dignilale, sie nihilominus 
earum angariis & oppressionibus palerna compatilur & subvenit pieUile. 
'-) Philipp Jaff'e, Reges ta Pon t i l i cum R o m a n o r u m 2. 2. Aul l . Le ipz ig 1888, Nr. 
12184. 
I ' ) D N (wie A n m . 1). Bd. I . N r . 19. 
'-•) Die pol i l i sehe Hn twiek lung N o r w e g e n s in d iesen Jahren wi rd unten darges te l l t , 
e inl 'ührend / u H ä k o n , zu dessen H e n s e h a f t es ke ine M o n o g r a p h i e gibt , vgl. Knut 
Helle, Norge blir en stat ( 1 1 . 3 0 - 1 1 9 ) . H a n d b o k i N o r g e s his tor ie .3. 2. Aul l . Ber -
g e n / O s l o m o n i s ö 1974, lO.-^-l.-^.^. 

1228: Gustav Storni (Kd.), Reges ta Norveg i ca (künf t ig : R N ) . Bd. I. Chr i s t i an ia 
1898. Nr. 4 0 1 ; /li/.(,'/(.sr Potthast (Hrsg . ) . Reges t a Pon t i l i cum R o m a n o r u m (künf t ig ; 
Potthast, R P R ) . Bd. 1 - 2 . Berl in 1874/7.'), N r 8244 . 
"') R N (wie A n m . I.")). Bd. I, Nr. 412 . 
I") I2.U-. R N (wie A n m . LS). Bd. 1, Nr. 424-4 .30 = Potthast, R P R (wie A n m . L*)}, 
Nr. 9 7 1 2 f., 9 7 1 8 - 9 7 2 0 , 972.3 1241 •. R N , Bd. I. N r 471 - 4 7 6 = Potthast, R P R , Nr. 
1 l()4. ' i-l 1049; I24M R N , Bd. I, Nr. 4 8 2 - 4 8 4 = Potthast. R P R Nr. 11106 u. 11144; 
1245: R N , Bd. 1, Nr. 48.5 L = Potthast. R P R , N r 11811 u. 11878; 1246: R N , Bd 1. 
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Die Intensivierung der Verbindung gab der Kurie auch die Gelegen-
heit, stäricer eigene Anliegen aus dem weiteren Horizont ihrer Interes-
sen zur Gel tung zu bringen, so etwa die Unterstützung gegen Friedrich 
II."*), die Aufforderung zur Hilfe fü r die Ungarn angesichts der tartari-
schen Bedrohung' '^) oder die Tei lnahme an der sizilianischen Expedi-
tion Heinrichs III. (1216-1272) von England2»). 

Angesichts solcher, wohl eher ungelegener, Wünsche besannen sich 
die Norweger jedoch zumeist auf ihre Randlage. Die weite Entfernung 
zu den Orten des Geschehens , die eigenen beschränkten Mittel sowie 
die Unkenntnis der Sprache stünden einer erfolgreichen norwegischen 
Tei lnahme im Wege. - ' ) Bei aller Zunahme der Kontakte - dem langen 
Arm des Papstes blieben doch nur sehr beschränkte Zugr i f fsmögl ich-
keiten. An eine Position der Macht , e twa im klassisch-weberschen 
Sinne als Möglichkeit , die Norweger auch gegen ihren Willen zur Teil-
nahme an kurialen Projekten oder zur Übernahme der römischen Stan-
dards, wie sie etwa im kanonischen Recht zum Ausdruck kamen, zu be-
wegen, war gar nicht zu d e n k e n . I n n o z e n z IV. war sich des-
sen, wie wir e ingangs feststellten, durchaus bewußt . Nicht so sein 

Nr. 491^501 u. 503 = Ponhast. RPR, Nr. I2.W2. I2.3.m 12.3.39 f.. 12.34.3-12.346 u. 
12348-123.'i(); I247\ RN. Bd. 1. Nr. .516-.'i21 ii. 524 = Pollhast. RPR. Nr. 12760f.. 
127821'. LI. 12791: 1250: RN. Bd. 1 . Nr. .539-.">43 = Poiilmxi. RPR. Nr. 14119, 
14121. 14129 u. 1414.5; 1253: RN. Bd. 1, Nr. 563-.569 u. 576 = Ponhast, RPR. Nr. 
14860. 14862-14864. 14895 ii. 14913; 1255: RN. Bd. 1. Nr. 581 -589 = Potlhasl. 
RPR. Nr. 15732, 157351'.. 15764. 15775. 15847 u. 15853. Die Aufstellung isl nicht 
vollständig, kann aber doch einen liindrucl^ vermitteln. Nach 1255 wird die Korres-
pondenz wieder sporadischer. 
1«) D N ( w i e A n m . 1). Bd. 1. Nr. 22; RN (wie Anm. 15). Bd. 1. Nr. 467 = / W w . v / . 
RPR (wie Anm. 15). Nr. 10946. 
''') RN (wie Anni. 15). Bd. 1. Nr. 481 = Ponhast. RPR (wie Anm. 15). Nr. 11106. 
-") Potlhasl. RPR (wie Anm. 15). Nr. 15841. 15843 u. 15847. Zur politischen Hin-
ordnung s. unten. 
' ' ) Vgl. aus einer Antwort Gregors IX. an König Hakon dessen Bedenken gegen 
eine Kreu/I'ahrt ins Heilige Land: Cum sii;no vivificc i nicis assumpto vovcns in 
Icnv Sande suhsidhnu profisci, et id. siciil asscris. pyojtter nimiam locorwn ilislan-
liant et panpertalein honiinnm ref;ni tili ac ignoraiiliam Unguannn inleriaeentiuin 
eontniodc nequeas adiniptere . . . : DN (wie Anm. I). Bd. 1. Nr. 24a, vgl. auch ebd.. 
b und c. 
" ) „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen 
Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance 
beruht-; Max Weber. Wirtschaft und Gesellschaft . 5. Aull. Tübingen 1985. 28. 
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Nachfolger Alexander IV.^^) Bei ihm hat man geradezu den Eindruck, 
er habe die Distanz durch schrille Töne überbrücken wollen. So hatte 
der Auftakt eines Schreibens an den Erzbischof von Trondheim folgen-
den Ton: 

O fonnidulosa speculatorwn, quo.s popiilo suo dispenscitio divina praeposuit, et 
pcricidosa conditio, .si pruesumtorie res uf<atur, si eo modo in sollicitudine com-
missa non militent, quo summus pruecepit Imperator, .si sibi et müverso firegi, eui 
Dens eos eu.stodes et epiacopos constituit, non attendtint, hiis praeeipue horrendum 
erit illiid lummnonim opcrum finale judicium omnilms in commune tremendmn, in 
eo etsi unusquisque proprii de corporis (ictionil)us districto sit suiyiciendus ex-
ainini, ut recipiut prout f^essit 

So ging CS noch viele Zeilen weiter. Auch das war eine Strategie. Sie 
machte den Norwegern deutlich, daß es um etwas wirklich Wichtiges 
ging. Das tat es auch. Es ging um das hartnäckige Hochzcitsverhalten 
ihrer Priester. Der disziplinierende Eindruck, den solch apokalyptische 
Mahnungen hervorriefen, wird gleichwohl verhalten gewesen sein. Der 
Grundsatz tatsächlicher Autorität, der in Teddy Roosevelts Formulie-
rung „speak softly and carry a big stick" in die historische Sentenzen-
sammlung einging, entsprach nicht Alexanders Temperament.- ' ') 

Dies war allerdings mehr eine Frage des persönlichen Stils. Die 
schlichte Grundsituation war die. daß die Kurie in der Erzdiözese 
Trondheim um die Mitte des 13.Jahrhunderts keine Direktiven durch-
setzen konnte, ohne daß diese von den Norwegern. Isländern und Grön-
ländern mitgetragen worden wären. Interessant dabei ist, wie sehr die 
Christen am Rande der bewohnbaren Weit überhaupt die Entscheidung 
der Kurie einholten. Es hatte auf Island in der frühen Phase der christ-
lichen Geschichte durchaus dubiose Bischöfe gegeben, die den Men-
schen ein weniger strenges Christentum angeboten hatten^''), nun aber 
bemühte sich die norwegische Kirche in ihren Anfragen selbst um die 
römischen Standards, und sie tat dies verstärkt in einem gesellschaftli-
chen Umfeld, das sich europäischen Einflüssen öffnete. 

Die Frage, die es daher im folgenden zu untersuchen gilt, lautet: In 
welchem Zusammenhang vollzog sich diese freiwillige Übernahme 

-') Vgl. /u Alexander IV.: Franz 'lencklioff. Papsl Alexander IV. Paderborn 1907: 
.lohuwies Haller. Das Papsttum. Bd. 4. 2. Aull. .Stuttgart 1952. 272-296. 
-') Diploinatariuni Islandieuni (künftig: DI). Bd. 1. Kauptnannahöfn 18,'i7-1876. 
Nr. I.Sl. 

FJtiiii; /:. Morison (Hd.). The l.etters ol Tlieodore Roosevelt. Vol. 2. Cambridge, 
Mass. 19.51. Nr. 1456. .S. 1141. 
-'') Hungrvaea (wie Anm. 6). 429. 
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von Normen, die unter den Bedingungen einer anderen Lebenserfah-
rung entwickelt worden waren?^^) Wir werden feststellen, daß es sich 
bei der Intensivierung der Kontakte um eine Bewegung handelt, die 
nicht nur beim Klerus festzustellen ist, sondern in vielen und zentralen 
Bereichen der norwegischen Gesellschaft. 

Die Norweger hatten wichtige Anliegen in Rom vorzutragen. Ein 
solches Ansinnen der norwegischen Kirche war die Heiligsprechung 
von Erzbischof Eysteinn (August) von Trondheim (1157-1188), dem 
Begründer der Kathedrale des damals neuerrichteten Erzbistums. 
Eine Provinzialsynode hatte in Trondheim 1229 über Eysteinns Heilig-
sprechung beraten^'^), und in den folgenden Jahrzehnten kam es immer 
wieder zu Verhandlungen mit der Kurie über die Kanonisation, allein es 
wurde zu Häkons Zeit nichts daraus-""')-

In etwa diesen Jahren ging noch ein anderes Ersuchen aus Norwegen 
an der Kurie ein, das dem Antragsteller ebenfalls einige Geduld abver-
langte. König Häkon wünschte für sich eine erneute Krönung durch ei-
nen päpstlichen Legaten. Der Ausgang des Verfahrens belohnte sein 
stetes Bemühen. Das Projekt ist 1229 erstmals in den Quellen faßbar, 
war aber noch älter. Denn im Jahr 1229 hatte Gregor IX. dem Erz-
bischof von Trondheim und dem Bischof von Bergen über dieses An-

Vgl. zu diesem Problem auch meinen parallel erscheinenden Beitrag zur litur-
gischen Normierung in Norwegen in: ZRG KA 83, 1997, mit weiterer Literatur 
-'*) Zu Erzbischof Ey.steinn Erlendsson gibt es nur wenig Literatur; einen knappen 
Überblick gibt Svene Iiaf;ge, Art. ..Eysteinn Erlendsson". in: Lexikon des Mittelal-
ters. Bd. 4. München/Zürich 1989, 193 f. 
-'') Vgl. das ausführliche Regest: DI (wie Anm. 24), Bd. 1, N r 134; Konrad Mau-
rer, Norwegens Schenkung an den heiligen Olaf. (Abh. d. kgl. bay r Akad. d. Wiss., 
Philos.-Philol. Klasse. 14/2.) München 1877, 81. 
'») DN (wie Anm. I), Bd. 1, N r 23 (1243) = Pouhast. RPR (wie Anm. 1.5), N r 
I lOO.'i; DN, Bd. 6/1, N r 23 = Potthast, RPR, N r 14L51 (1251); DN. Bd. 6/1, N r .30 
= Pollhast. RPR. N r {5175 (12.5,5); Annales ecclesiastici ad 1268. § 48. Bd. 22. 
Bar-le-duc 1870, 2341'.: ... variis tarnen impedimentis, et ohstacidis Interim occu-
rentihus, inquisitionis ipsius nc^atiiim remansit usque ad haec tempora imperfec-
tiim. Eysteinn wurde nie von der Kurie kanonisiert und blieb so ein „inoftizieller 
Heiliger" in Norwegen; vgl. Lutliif- Daae. Norgcncs Hcigener Christiania 1879. 
175. Bei Pills Bonifatius Garns (Hrsg.), Series l ipiscoporum Ecclesiae Catholicae. 
Regensburg 1873. 355, firmiert Eysteinn als ..sanctis adscriptus". Vgl. zu dem 
Thema zuletzt auch Erich Hoffmann. Politische Heilige in Skandinavien und die 
Entwicklung der drei nordischen Reiche und Völke r in; Jürgen Petersohn (Hrsg.), 
Politik und Hciligenverehrung im Hochmittelalter. (VuE'. 42.) Sigmaringen 1994, 
277-324 , 320. 
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sinnen ihres Königs Häkon gesctirieben: ... cum ipse olim super coro-
natione sua nohis attentius supplicasset?^) 

Häkon war ein illegitimer Enkel des bedeutenden norwegischen Kö-
nigs Sverri-^2), und er konnte seinen Anspruch auf die alleinige Herr-
schaft in Norwegen erst nach einem Jahrzehnte währenden Konflikt 
durchsetzen. Es war ihm 1217 zunächst gelungen, die mächtigen und 
skeptischen Männer seines Landes davon zu überzeugen, daß er tat-
sächlich der Sohn des Königs Häkon war, und sie zu seiner Königswahl 
zu veranlassen.-''-^) Mit einer archaischen Eisenprobe gelang es seiner 
Mutter schließlich, auch den Erzbischof von Trondheim von Häkons 
königlicher Abstammung zu überzeugen.'"') Dennoch mußte Häkon 
seinem mächtigen Gegenspieler, dem Herzog (Jarl) Skuli, einen erheb-
lichen Anteil an seiner Herrschaft zugestehen.^-"') Das unklare Verhält-
nis der beiden bestimmte auf lange Jahre die innere Entwicklung Nor-
wegens. Spannungen und Versöhnungen lösten sich ab, und die Frage 
der eigentlichen Königsmacht stellte sich stets aufs neue.^'^') In dieser 
Situation hoffte Häkon, den Makel seiner Geburt durch eine Sanktio-
nierung von höchster christlicher Autorität aufwerten zu können. So 
wie ein halbes Jahrtausend vor ihm der Karolinger Pippin eine Stär-
kung seiner Herrschaft im Bündnis mit dem Papsttum suchte, so 
wandte sich auch Häkon nun nach Rom, um von dort eine Aufwertung 
seines Königstitels zu erlangen.'^) 

So weit aber mußte ein norwegischer König nicht zurückblicken, 
denn es gab ein näherliegendes Vorbild in Norwegens Königsge-
schichte. Im Jahre 1164 war in einer ähnlichen Gemengelage aus erbit-
tcrtein Bürgerkrieg schließlich als aussichtsreichster Kandidat für den 

'I) DN (wie Anm. 1). Bd. I, Nr. 11. 
'-) (tuclhraiuliir Vinfusson (Ed.). Hakonarsaga. (RS-IccIandic Sagas, 2.) London 
1887, Kap. 1 u. eine englische Übersetzung des altnordisehen Textes in derselben 
Reihe: The Saga of Haeon. Transl. by George Wehhe Dasenl. (RS-Ieelandic Sagas, 
4.) London 1894. Die KapiteUiufteilung ist identisch. Vgl. zu Häkons Herkunft 
auch: Helle. Norge (wie Anni. 14). 105-108. 
"•') Vinfusson (Kd.), Hakonarsaga (wie Anm. .32), Kap. 12-17 u. 23 f. 
" ) E-bd. Kap. 39 u. 4 1 ^ 6 ; vgl. auch Zorn. Staat und Kirche (wie Anm. 2), LS.*! f. 

Vgl. etwa Vifil'usson (Ld.), Hakonarsaga (wie Aniri. 32). Kap. 24. 
«•) Vgl. ebd. Kap. 80. 174-177, 181. 185. 
" ) Zu Pippin: Annales regni l-'rancorum ad a. 749/750. Hrsg. v. G'cori; Heinrich 
l'ertz u. Friedrich Kurze. (Script. Re r germ.) Hannover 1895. ND 1950. 8-11; zu 
Häkons Krönungsgesuch: DN (wie Anm. I). Bd. 1, Nr. II (1229) u. 12 (1231). 
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norwegischen Thron Magnus Erhngsson hervorgegangen.^**) Magnus 
aber s tammte nicht aus einer königlichen Familie, was beim Erzbischof 
von Trondheim zunächst erheblichen Widerstand h e r v o r r i e f . D e r 
Bischof war eben jener Eysteinn gewesen, dessen Kanonis ierung der 
norwegische Klerus nun parallel zu Häkons Krönungsersuchen betrieb. 
Darin konnte man durchaus eine Spitze gegen das norwegische König-
tum sehen, denn Eysteinn war dem Königskandidaten 1164 sehr ener-
gisch gegenübergetreten. ' '") Eysteinn hatte, der Gründungsurkunde sei-
nes neuen Erzbis tums folgend, sein Pal l ium wohl in Rom von Alexan-
der III. e r h a l t e n . A u s Rom hatte er of fenbar einiges von dem ent-
schiedenen kurialen Selbstbewußtsein vor Herrscherthronen mitge-
bracht, denn es gelang ihm, den jungen K()nig auf eine Thronfolgcrege-
lung zu verpflichten, die dem Erzbischof fü r den Fall, daß der König 
ohne geeigneten Sohn stürbe, eine entscheidende Rolle bei der Bestim-
mung eines Nachfolgers einräumte."*-) Damit hatte die norwegische 
Kirche aus einer momentanen Bedrängnis des Königtums zunächst ein 
erhebliches Zugeständnis erlangt. Bei der Krönung war nun auch ein 
päpstlicher I.cgat anwesend, ohne daß wir von seiner Aufgabe eine ge-
nauere Vorstellung hätten.""^) 

:«) Helle. N o r g e (wie A n m . 14), S S - « ) . 
"') Hbtl.; vgl . auch : Zorn. Staat und Ki rche (wie Aiini . 2) . 9 8 - 1 0 3 ; Maurer, N o r w e -
gens S c h e n k u n g (wie A n m . 29) . 75-77. 
->") Rbd. Vgl . auch Zorn. Staat und Kirche (wie A n m . 2). 10.3-109. 

Maurer N o r w e g e n s S c h e n k u n g (wie A n m . 29), V.'if.; .Seeariiii. D a s Paps t tum 
(wie A n m . 2). 184 mit A n m . 291 : Werner OhnsDrue. Pi ipst l ichc und gegenpäps l l i -
c h e Lega len in Deu t sch l and und S k a n d i n a v i e n I l . ' i 9 - I l 8 l . (Hi s to r i sche S tud ien , 
188.) Berl in 1929.901 ' . 
' -) Gu la th ings lög . Kap . 2: N o r w e g i s c h e s Rech t . Das R e c h t s b u c h des Gu la th ings . 
Üliers. V. Rudolf Meissner ( G e r m a n e n r e c h t e . 6.) W e i m a r I9.3.'i, .31'.: vgl. da/,u: 
Zorn, Staat und Kirche (wie A n m . 2), 1 0 3 - 1 0 9 ; Maurer N o r w e g e n s S c h e n k u n g 
(wie A n m . 29) . d iskut ier t in d e m g e s a m t e n Be i l rag aus füh r l i ch d ie Ü b e r l i e l e r u n g 
und ihren Geha l t ; Seei>riin. Das Paps t tum (wie A n m . 2). 1 8 3 - 1 9 4 . gibt e ine e igene 
Deu tung , scheint abe r d ie ä l tere D i skuss ion gar nicht / u kennen . Vgl . zur S te l lung 
des n o r w e g i s c h e n Kön igs zur Kur ie auch lloltzniann, K r o n e und Kirche (wie A n m . 
4) . und .loliannes l-ried. Der päps t l i che Schu tz f ü r Laienl 'ürs tcn. Die pol i t i sche G e -
sch ich te des päps t l i chen Schu tzp r iv i l egs für Laien (11 . -13 . . Ih . ) . (Abh . d. He ide l -
berger A k a d . d . 'Wiss . , Phi los . -his t . Klas.sc. I.) He ide lbe rg 1980, I3. ' if. 
•") ... et Maldinis coronalns est el iiinneliis in reifem, secnndo (nnn> re^ni sin', el 
(juinlo anno aeltilis sitae: ante cujus consecralioneni non lei-itiir aliqueni alinni 
fuisse in ret^no Norwe^iae in res^eni eonsei ralinn: anno seilicel quarlo papalus 
Ale.xandri pai>ae lertii, niat^islro Sieplunio de L'rhe Veleri niisso illiie lei-alo: liene-
diet ofPelerhoroiif-h, Ges t a Reg i s Heinrici Secund i I. Ld . Wi l l i am Stubbs . L o n d o n 
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D e m Kön ig M a g n u s und auch d e m Erzb i schof half d ie p ä p s t h c h e 
Sa lbung nicht lange. Die Füh rung der gegner i schen Partei ü b e r n a h m in 
den fo lgenden Jahren j e n e r bere i ts e r w ä h n t e Sverr i , de r M a g n u s v o m 
Thron und den Erzb i schof aus d e m L a n d e trieb.^^) N a c h d e m der Erzbi -
schof von T r o n d h e i m die S c h w ä c h e der K ö n i g s m a c h t zuguns ten des 
k i rchl ichen Einf lusses genutz t hat te , setzten nun unter Sverri - d e m 
„personif iz ier ten Konl l ikt mit der Kirche"^' ' ) - Jahre he f t ige r G e g e n r e -
akt ion ein."*^') A u c h die Ki rche hielt s ich nicht zu rück und begegne t e 
d e m Angr i f f mit dem aus führ l i chen Einsatz des Ki rchenbannes . Beson-
ders seit d e m Amtsant r i t t I nnozenz ' III. (1198) erhiel t de r Erzb ischof 
von T r o n d h e i m römische Unterstützung."*^) 

Interessant f ü r unsere F rage nach der Ha l tung der N o r w e g e r zur Ku-
rie ist ein aus d i e sem Konfl ikt he rvo rgegangenes P a m p h l e t e ines kö-
n igsnahen , unbekann ten Verfassers aus der Zeit u m 1200, die soge-
nann te „Ora t io cont ra C l e r u m Norvegiae"."**^) In schar fe r F o r m gre i f t 
d ie Schr i f t , d ie aus führ l i ch mit k i rchcnrecht i ichen Zi ta ten, v .a . aus d e m 
Dec re tum Grat ian i , a rgument ie r t , das Verhalten der Kirche , besonde r s 
den Einsa tz der E x k o m m u n i k a t i o n , an. Die Kirche perver t ie re dami t 
ihre e igent l iche A u f g a b e . Es ist au f sch lußre ich für die F rage nach dem 
päps t l ichen Einf luß, daß der Au to r den Papst und die Kard inä le von ei-
ner e igenen Veran twor tung f re ispr icht und die In format ionspol i t ik der 
B i schöfe als Ursache des Übels ansieht . Er diskut ier t auch aus führ l i ch 

1867. ND (R.S 49). 2671'.; vgf. da/u Ohnsorf;c. f^äpstficfic Legaten (wie Anni. 
41). 92 - i ( ) l . Der Legal hatte aber wotii in erster Linie eine seelsorgeriselie Mis-
sion; ebd. 96. 
") Ik'ncdk t of Pctcrhorough, Gesta I (wie Anin. 4.^), 2681'.; Zorn, Staat und Kir-
ehc (wie Anm. 2). \\\ -\2\: Helle. Norge (wie Anm. 14). 74-90. 

Zorn. .Staat und Kirehe (wie Anm. 2). 118. 
-"') Der Konflikt Sverris mit der Kirehe soll uns hier nieht ausführlicher beschalti-
gen. Die aufschlußreichste Quelle ist die Saga des Königs: Gustnv hidrebö (Hd.), 
Sverris-Saga. Oslo 1920, ND Oslo 1981; eine englische (Jberset/ung bietet: John 
St'plilon. Sverrissaga: The Saga of King Sverri ol' Norway. (Northern Library. 4.) 
l.ondon 1899; vgl. außerdem Zorn. Staat und Kirche (wie Anm. 2). 111-149. 
•') Vgl. die verschiedenen Breven Innozenz' III.: DN (wie Anm. 1), Bd. 6/1. Nr. 
6f. ; da/u Zorn. Staat und Kirche (wie Anm. 2). 
-"*) Anne Hohsmark. Kn tale mot biskopene. t-ji sproglik-historisk undcrsökelse. 
(Skril'ter utgitt a\ det norske vitenkaps-akadenii i Oslo, Hist -filos. Kl. 1930, 9.) 
Oslo 1930 - mit einer Hdition des Textes. Line ältere Ldition des altnordi.schen Tex-
tes mit einer lateinischen llbersetzinig hat i'.rich Christum WcrUntjJ vorgelegt: 
Anccdototi Historiam Sverreri. Kopenhagen 18 l.'i; vgl. da/u Erik Giinnes. Kongens 
aere. Kongemakt og Kirke i ..Ln tale mot biskopene". Oslo 1971. 
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die Frage, ob eine päpstl iche Entscheidung zu befolgen sei, falls sie un-
gerecht sei, und er kommt zu einer klaren ablehnenden Antwort . Wir 
wollen hier auf die weitere Argumentat ion dieses interessanten Textes 
nicht eingehen, da sie zu einem anderen T h e m a führt . Es sei nur so viel 
festgehalten, daß auch dieser Text das bisherige Ergebnis stützt, das 
den päpstl ichen Sankt ionsmöglichkei ten in Norwegen enge Grenzen 
setzt. 

König Häkon führ te den Konflikt in seiner Regierungszei t nicht fort 
und belebte ihn auch nicht neu. Daß er sowohl eine Unterstützung aus 
Rom erhoff te als auch einen versöhnlichen modus vivendi mit den Bi-
schöfen seines Landes suchte, wird in besonderer Wei.se darin deutlich, 
daß er 1241 gemeinsam mit dem Erzbischof von Trondheim und dessen 
Suff raganen in Rom die Kanonis ierung Erzbischof Eysteinns erbat."^'^) 
Häkons Politik eines gesel lschaft l ichen Konsenses ermöglichte Norwe-
gen eine überaus f ruchtbare Phase seiner mittelalterlichen Geschich-
te.''") Im Gegenzug bat nun auch der Erzbischof von Trondheim im 
Frühjahr 1241 um die päpstl iche Erlaubnis, Häkon zum König salben 
zu dürfen.-'' ') Damit erhoff ten sich die zentralen Institutionen der nor-
wegischen Gesel lschaft , der König und der Klerus, in e inem gemeinsa-
men Vorgehen eine Festigung ihrer Position durch die Unterstützung 
aus Rom. 

In Rom halte sich die Lage unterdessen dramatisch zugespitzt , und 
während Gregor IX. angesichts der f rüheren Anfragen Häkons keinen 
unmittelbaren Handlungsbedarf gesehen hatte, ähnelte seine Situation 
nun doch zunehmend der seiner Vorgänger Zacharias und Stephan, die 
ihrerseits die Hilfe des Karolingers Pippin gesucht hatten."'-) 

Gregor IX. halte nach langjährigen Konllikten und zwischenzeitl i-
cher Versöhnung Kaiser Friedrich II. am Gründonners tag 1239 exkom-
muniziert.-^-'') Es begann nun ein erbitlerter Kampf. Mit seinen Truppen 

DN {wie Anm. I), Bd. 1, Nr. 23. Zu einer allgemeinen Ein.schätzung von Hä-
kons Politik gegenüber der Kirche vgl. Zorn, Staat und Kirche (wie Anm. 2), l.").*)-
198. und Helle. Norge (wie Anm. 14). 111-118. 

Vgl. etwa Biri^il Sawyer/Peter Sanyei; Medieval Scandinavia. (The Nordic Se-
ries. 17.) Minnca[)olis/London 199.3, 63: „By ihe niiddle of the ihiiteenth Century 
Norway had eiiierged IVom the prolonged period of civil wars as the most stable of 
the scandinavian kingdoins." 
"I) DN (wie Anm. I). Bd. I .Nr . 2.'i. 

Wie oben Anm. 37. 
(h-oi-fi Heinrieh l'ertz (Hrsg.). Annales .Stadenses ad a. 1239. (MGH Script.. 

16.) Hannover 18.'i9. 3631'.: Ponhasi. RPR (wie Anm. 1.5), Bd. 2. 908 (24. Mar / ) ; 
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schloß Friedrich den alten Papst in Rom ein, um ihn zum Einlenken zu 
zwingen.'''') Am 9. August 1240 rief Gregor IX. europäische Könige 
und Prälaten zu einem allgemeinen Konzil nach Rom, das an Ostern 
1241 stattfinden s o l l t e . F r i e d r i c h sah wohl die Gefahr, die von einem 
solchen Konzil für ihn ausging, und er warnte ausdrücklich vor dem 
Besuch.-''^) Gregor wiederholte die Einladung im Oktober^^), diesmal 
wurde auch der Erzbischof von Trondheim geladen-''''). Der Ostertermin 
nahte und verstrich, ohne daß das Konzil zusammengetreten wäre. 
Friedrich kontrollierte die Straßen nach Rom, und so entschloß man 
sich schließlich, die Prälaten über den Hafen von Genua und die genue-
sische Flotte einzuschiffen. Das Verfahren war gefährlich, und es 
schlug fehl. Am 3. Mai wurden die Schiffe von Friedrichs Flotte aufge-
bracht, nur wenige entkamen. Viele der Prälaten gingen in Gefangen-
schaft, manche für viele Jahre. 

Die Norweger aber gelangten nach Rom, und damit ereignete sich 
geradezu symbolhaft die Integration ihrer eigenen wichtigen Anliegen 
in die dramatische Entwicklung der europäischen Geschichte jener 
.iahre: Die Bitten um die Heiligsprechung des Gründers der Kathedrale 
von Trondheim und um die Krönung König Häkons wurden Gregor IX. 
von der norwegischen Delegation vorgetragen, die aus Anlaß des Kon-
zils nach Rom gereist war. Sic traf in der Sommerhitze Roms auf einen 
alten Papst, der sich den Umständen nicht ergab, sondern bereit war, 
ungebeugt zu sterben. Als die Delegation wieder in Trondheim eintraf. 

vgl. zur g e s a m t e n G e s c h i c h t e des K a m p f e s : Ernst Kantorowicz. Ka i se r Fr iedr ich 
der Zwe i t e . Berl in 1 <-)27, 41S-.*! 12 (Fr iedr ich II. - G r e g o r IX.). 5 1 2 - 6 3 2 (Fr iedr ich 
II. - I n i i o / enz IV.); Johannes Hcillcr. Das Paps t tu in (wie A n m . 23) . Bd . 4 . 1 1 4 - 1 4 8 
( G r e g o r IX.) . 1 4 8 - 2 4 2 ( Innozenz IV.). 
^J) Vgl . e t w a Hallen Das P a p s t t u m ( w i e A n m . 23) . Bd. 4, 1 3 8 - 1 4 8 . 

Text de r E in lad tmg /.. B. bei Jean Louis Alphonse Huillard-Breholles (Ed.) . Hi-
stor ia d ip loma t i ca Friderici secundi .'5.2. Par is m. i ' ) . 1020: Quia iifitur^rundes apo-
sloUce sedis evenliis et causas le it^norare non vonvenii d ie ve r sch i edenen 
Adres sa t en : PoHhasi. R P R (wie A n m . 15). N r 1092.5-10931. 

lMdwii> Weiland (Hrsg . ) , M G H Cons t i t t i t iones et Acta publ ica . Bd. 2. H a n n o -
ver 1896. Nr. 233. 
") Georg Heinrieh Fenz (Hrsg . ) . Kpis tolae saecul i XIII . Bd. 1. Berl in 1883. Nr. 
785 . S. 692 . 

Ebd . S. 6 9 1 ; R P R (wie A n m . 15). Nr. 10946. 
Ber icht span i sche r Prä la ten: Pen:. (Hrsg . ) , Ep i s to lae saecul i XIII (wie A n m . 

57) , Nr. 812; des Podes t a von G e n u a , ebd . Nr. 813 ; vgl, auch Haller. Das Paps t tum 
(wie A n m . 23) . Bd. 4 . 1 4 2 - 1 4 6 . 
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war Gregor IX. bereits tot''"), und schon bald sollte sich fü r die Norwe-
ger erweisen, daß ihre eigenen Bemühungen um die kuriale Aufmerk -
samkeit auf verstärktes Interesse stießen. Der Konflikt des Staufers mit 
Innozenz IV. sollte in den kommenden Jahren wesent l iche Auswirkun-
gen auf die norwegische Position in Europa haben. 

Dabei suchte Norwegens König nicht nur die Unterstützung der Ku-
rie, sondern er unterhielt schon seit langen Jahren gute Beziehungen zu 
Kaiser Friedrich. Dieses gute Einverständnis mag auch ein Grund da fü r 
gewesen sein, daß die norwegische Delegation überhaupt nach Rom 
gelangt war und daß die norwegischen Prälaten nicht das Schicksal vie-
ler ihrer gefangenen Mitbürger teilen mußten. ' ' ' ) Schon bald nach dem 
Amtsantri t t Innozenz ' IV. wandte sich Häkon an den neuen Papst, um 
seine Bitte um die Krönung erneut vorzutragen. ' ' -) Diesmal war die Ge-
sandtschaft erfolgreich, und Innozenz IV. versprach, einen Kardinal zur 
Krönung zu entsenden.' '^) Häkon machte sich ungesäumt daran, einen 
feierlichen Empfang und die Krönungsfest l ichkei ten vorzubereiten.''**) 
Ende Oktober 1246 teilte ihm Innozenz die Entsendung eines Kardinal-
legaten durch ein überliefertes Schreiben mit.''"') 

Der Gesandte war Kardinal Wilhelm von Sabina.' ' ' ') In seiner Person 
kommt das Zusamment re f fen von originär scclsorgerlichen und kirch-
lichen Zielen mit dem großen politischen Konflikt zwischen Kaiser 
Friedrich und der Kurie, das nahezu alle weiterreichenden kirchlichen 

<•") G r e g o r IX. s ta rb am 22. A u g u s t 1241: Ponhust, R P R (wie A n m . 15). Bd. 1. 
937 . Inir die D a u e r clor Reise von R o m nach Tronclheim wird man u m die .50 Tage 
ve ransch l agen m ü s s e n . Ein n o r w e g i s c h e r G e s a n d t e r h a u e 122.5 für e ine d r ing l i che 
Miss ion e twa d iese Zei t benöt ig t : Sprirtf^cn M e d i e v a l Pi lgr im Rou te s (wie A n m . 6) . 
122. 
'•') Die l l a k o n a r s a g a (wie A n m . .32), Kap. 191. spr icht z u m .lahr 12.37 von e iner 
lange b e s t e h e n d e n F r e u n d s c h a f t / w i s c h e n H a k o n und Fr iedr ich und zähl t d ie zahl-
re ichen Cjcsandtschaf ten zwi schen den be iden Her rschern auf , o h n e sie a l l e rd ings 
präz i se r zu da t i e ren . 

Diese K o n t a k t a u f n a h n i e ist ntu- durch d ie l l a k o n a r s a g a (wie A n m . 32) . Kap . 
2 4 6 - 2 4 8 , über l ie fe r t . Sie ist nicht p räz i se r zu da t ie ren , da der A u t o r g e r a d e an d ie -
ser .Stelle - Kap . 2 4 6 - ein e t w a s ve rwicke l t e s .Stück rela t iver C h r o n o l o g i e bietet . 
Ihre F^inordnung in den c h r o n o l o g i s c h e n S t rang der h r z ä h l u n g ist j e d o c h klar, und 
d ie we i te ren Kontak te sind auch g e n a u e r zu b e s t i m m e n . 
"=) F;bd. Kap . 24«. 
" ) Ebd. 

D N ( w i e A n m . l ) . B d . 1. Nr. 3 0 = Po/ffe/.v/. RI 'R (wie A n m . 15). Nr. 123.30: vgl. 
auch D N . B d . l . Nr. 31 f. 
" ' ) l ibd. 
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Projekte dieser Jahre auszeichnete, geradezu exemplarisch zum Aus-
druck. Wilhelm war ein Mann, der den kurialen Kampf mit Friedrich II. 
unmittelbar miterlebt hatte und der gleichzeitig ein wirklicher Spezia-
list für seine Legation in den Norden war.^^) Er war seit seinem ersten 
Auftreten als päpstlicher Vizekanzler um 1220'''*) zu einem wichtigen 
Mann an der Kurie geworden, und am 28. Mai 1244 zählte er zu den er-
sten Prälaten, die Innozenz IV. zu Kardinälen e r h o b . E i n Jahr später 
war er im Gefolge von Innozenz, als dieser mit dem Schiff nach Genua 
entkam.™) Nun erhielt er mit der Legation zur Krönung Häkons noch 
einmal eine beschwerliche Aufgabe. Diesmal galten seine Vollmachten 
für Norwegen und Schweden.^') 

Der Kardinal reiste über England und folgte damit einer üblichen 
Route für die Reise zwischen Rom und Norwegen.^-) Er nutzte wohl 
die Gelegenheit auch zur eigenen Alimentierung.^-^) Entrüstet schildert 
Matthäus Parisiensis, der Benediktiner aus St. Albans, die üppige La-
dung von Wilhelms Schiff beim Aufbruch nach Norwegen - quam opu-
lentissime communiverat nnilto Jhimenlo et doliis quam plurimis vino 
plenis pracelecto et aliis victuatihus Aber wer wollte es dem ar-

Z u W i l h e l m vgl . b e s o n d e r s die g r ü n d l i c h e B iograph ie von Doiiiwi: Kard ina l 
W i l h e l m (wie Ann i . .5); auch das H a u p t a u g e n m e r k von EsUup, Idea Hie ra reh iae 
R o m a n a e (wie A n m . .'S), gilt W i l h e l m s Lega l ion und Tä t igke i l in N o r w e g e n . 
'•«) Harry Hrcsshm. H a n d b u c h der U r k u n d e n l e h r e . Bd. I. 2. Aul l . Le ipz ig I ' ) I 2 , 
2.'i(); vgl. d a / u Donner. Kardinal W i l h e l m (wie A n m . 5), 12 -17 . 

Conrad liuhcl (Hrsg . ) . Hie ra rch ia Ca lho l i ca Medi i Aevi I. 2. Aul l . M ü n s t e r 
191,-^. 7. 
'") Nicohuis de Curhio, Vita Innocent i IV, cap . 1.3 ed . Albe r to Me l lon i . in: ders . , 
Innocen/ .o IV. La c o n c e z i o n e e T e s p e r i e n / a de l la chr is t iani tä c o m e r eg imen un ius 
pe r sonae . G e n u a 1990. A p p e n d . 2 .^9-293 . 266 . 
'I) DN (wie Anm. I). Bd. I. Nr. I = Foithasi. RPR (wie Anm. I .S). Nr. I i m und 
auch I2.-349. 

Vgl . Springer M e d i e v a l Pilgrini Rou te s (wie A n m . 6). l()()-4()4. 
' ') Manhaei Parisiensis. C h r o n i c a n ia jora (künf t ig : C M ) 4. Hd. H e n r y R icha rds 
Lua rd . L o n d o n 1877. N D 1964. (RS) , 626 . M a t t h a u s ber ichte t c m p ü r t darüber , wie 
der Legat w a h r e n d .seines fast d r e i m o n a t i g e n A u f e n t h a l t e s v o m eng l i s chen Klerus 
U n t e r s t ü t / u n g im Wert von 4()()() Mark e i i igeforder l habe . A l l e rd ings w a r d ie (inan-
ziel le A u s b e u t u n g F n g l a n d s durch die Kur ie M a t t h ä u s ' u re igens tes An l i egen , das 
sich durch sein g e s a m t e s Werk /.icht. 
'-•) Matthäus l'arisicnsis. C M 4 (wie A n m . 7^}. 627 . Z u M a t t h ä u s vgl. : Richard 
Vauf^han. .Matthew Paris . C a m b r i d g e 19.58: Karl Schnith. Hngland in e iner sich 
w a n d e l n d e n Welt (1189-12.S9) . .Studien / u R o g e r W e n d o v e r und M a t t h ä u s Pari-
s iensis . ( M o n o g r a p h i e n / . G e s c h . il. Mi t te la l ters . 7.) Stut tgart \974: Antonia Crans-
den. His tor ical Wr i t ing in Hngland c. .'i.'iO to 1.307. L o n d o n 1974. .36,'i 379 . 
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men Mann verdenken, hatten doch die Engländer selbst ihn vor der 
Reise gewarnt und vor den bedrückenden Aussichten inmitten dieses 
wilden Volkes, wo es kaum Fleisch zu essen gäbe und nur vergorene 
Milch zu trinken - wie Wilhelm, überrascht durch den großherzigen 
und zivilisierten Empfang, seine norwegischen Gastgeber nach der An-
kunft wissen ließJ'') 

Auf den Legaten wartete einige Arbeit. War das Verhältnis Häkons 
zum Klerus seines Landes auch deutlich ausgeglichener als unter sei-
nen Vorgängern, so bot doch ein entsprechender Anlaß wie die kirchli-
che Krönung des Königs dem Erzbischof von Trondheim die Gelegen-
heit, schon länger ruhende Maximalforderungen erneut zu Gehör zu 
bringen. Erzbischof Sigurd hatte bereits im Zusammenhang mit Hä-
kons letzten Krönungsersuchen bei Innozenz IV. weitere kirchliche Pri-
vilegien beansprucht und vom König verlangt, er solle denselben Krö-
nung.scid leisten, den sein Vorgänger Magnus gegenüber Erzbischof 
Eysteinn abgelegt habe. Häkon hatte dieses Ansinnen mit deutlichen 
Worten zurückgewiesen.^^') Die Ankunft des Legaten bot daher dem 
Erzbischof die Gelegenheit zu einem erneuten Versuch der Verknüp-
fung seines Anliegens mit der Krönung, allein der Kardinal ließ sich 
durch Häkon von der Ungehörigkeit der Forderung ü b e r z e u g e n . E s 
gab noch andere Fragen zur rechtlichen Stellung der norwegi.schen Kir-
chc, deren Regelung auf einer Synode angestrebt w u r d e . D a s we-
nige. das wir dabei in den Quellen klar fassen können, vermittelt den 
Eindruck, daß Norwegen in der Entwicklung mancher Probiemlagen -
die wir hier einmal als Indikator des Entwicklungsstandes ansehen wol-
len - durchaus mitteleuropäischen Standard erreicht hatte. So hatte der 
Legat einen Streit zwischen den Dominikanern in Bergen und den be-

Hakoiiarsaga (wie Anni. 32). Kap. 249. 
Kbd. Kap. 247; vgl. dazu Zorn. Staat und Kirche (wie Anm. 2), I6.'S f. 
Hakoiiarsaga (wie Anm. .^2). Kap. 2.')l; Zorn. Staat und Kirche (wie Anm. 2). 

18.31'.; Donner, Kardinal Wilhelm (wie Anm. 5). 325-329. 
'») Die erhaltenen Urkunden; DN (wie Anm, 1). Bd. 2, Nr. 71'.; DN, Bd. 8/1, Nr. 6; 
DN. Bd. 1, Nr. 140; vgl. auch: Hakonarsaga (wie Anm. ."̂ 2), Kap. 2.'i,'i; dazu etwa 
Zorn. Staat und Kirche (wie Antn. 2), 184-194; Donner. Kardinal Wilhelm (wie 
Anm. ,*>). Die in der Literatur diskutierte Frage, inwieweit der Legat bei 
dieser Gelegenheit dem [iintluß des kanonischen Rcchtes Vorschub leistete, ist na-
türlich für unsere Frage nach Norwegens Integration in das kirchliche Normensy-
stem von erheblicher Bedeutung. Die Quellengrundlage, die über die vier erhalte-
nen Urkunden kaum hinausgeht, lädt aber eher zu Spekulationen ein, als daß sie 
klare Schlüsse erlaubt. Daher streife ich das Thema an dieser Stelle nur 
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nachbarten Kanonikern des Domstiftes zu schlichten, den die Stiftsher-
ren mit rüden Mitteln geführt hatten. Damit stand der Norden in einer 
Konfliktlinie, die ein dringendes kirchliches Thema des europäischen 
Kernbereichs darstellte.^'') Diesen Regelungen vorausgegangen war je-
doch das Ereignis, um dessentwillen Kardinal Wilhelm den weiten Weg 
gereist war: die Krönung Häkons am Tag des Hl. Olaf, dem 29. Juli, 
1247 in Bergen.«") 

Ein bedeutendes Publikum war zu der Zeremonie gekommen: neben 
dem König und seinem Sohn, dem Kardinallegaten und dem Erzbi-
schof von Trondheim auch dessen norwegische Suffragane, viele der 
mächtigen Männer des Landes und eine Zahl von Prälaten.*") Nach der 
feierlichen Krönung hob eine mehrtägige Feier an. Der Kardinallegat 
nutzte die Gelegenheit zu einer kurzen Ansprache, in der er noch ein-
mal die besondere Ehre hervorhob, die Häkon durch die Krönung zuteil 
geworden sei.«^) Noch einmal unterstrich er seine Freude über den gast-
lichen Empfang und über die Sitten des Landes. Interessant aber ist ne-
ben diesen durchaus zu erwartenden Bekundungen für die Frage der 
norwegischen Einbindung in das europäische Geschehen besonders, 
was der weitgereiste Kardinal über das Handelsniveau zu sagen hatte. 
Was er in Norwegen vorfinde, so fuhr er nämlich fort, strafe alle dieje-
nigen Lügen, die ihm die Wildheit der Menschen und die Kargheit des 
Landes so drastisch geschildert hätten. Statt dessen finde er in Bergen 
eine solche Menge von Schiffen im Hafen, wie er es niemals zuvor in 
anderen Häfen gesehen hätte - beladen mit allerlei reichen Gütern. Es 
seien auch viele Menschen aus anderen Ländern in der Stadl - der 
Kardinal war b e e i n d r u c k t . S o waren die Krönung und ihr Umfeld ein 

DN (wie Anm. 1). FW. 2, Nr. 7; zum Thema allgemein: CamiU Paulus, Well und 
Ordcnsklenis beim Ausgang des 13. Jahrhunderts im Kampf um die Pfarreehte. 
Diss. phil. Göttingen 1900. 

Hjne eingehende Sehilderung der Feierlichkeiten in der Hakonarsaga (wie 
Anm. .32), Kap. 252-2!i5: vgl. Donnen Kardinal Wilhelm (wie Anm. ."i). 330-332. 
Zu Bedeutung des Hl. Olaf für das norwegische Königtum vgl. Erich Hojfmann, 
Die heiligen Könige bei den Angelsach.sen und den skandinavischen Völkern. 
(Quellen u. F-orsch. / . ( iesch. .Schleswig-Holsteins, 69.) Neumünster 1975, .SH-SX. 
•*') Hakonarsaga (wie Anm. 32). Kap. 2.53. 

Kbd. Kap. 255. 
«') Ebd. Kap. 255; Donner. Kardinal Wilhelm (wie Anm. 5). 332. weist mit Recht 
da rau fh in , daß Wilhelm aus Italien und von seinen bisherigen Legationen her eine 
Reihe bedeutender Handelsstädte / u m Vergleich heranziehen konnte, wie etwa Ge-
nua. Dover und 1 .übeck. 
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augenfälliger Beleg für den erfreulichen Zustand des Landes selbst und 
auch für seine Einbindung in die Handels- und die kirchlichen Struktu-
ren Europas. 

Das Bemühen der Einbindung erschöpfte sich aber nicht auf diesen 
beiden Feldern, sondern die Krönung bot auch Anlaß, Norwegens Kö-
nig auf die Höhe der politischen Konflikte Europas zu bringen. Denn 
anläßlich der Krönung als norwegischer König hatte Kardinal Wilhelm 
Häkon die päpstliche Anfrage übermittelt, ob er auch die Kaiserkrone 
tragen w o l l e . I n weiser Einschätzung seiner Mittel hatte Häkon das 
Angebot des Legaten zurückgewiesen: se semper velle ecclesiae inimi-
cos, sed non omnes papae inimicos, impugnare.'^^) 

Friedrichs II. Feind wollte Häkon nicht werden. Die beiden Herr-
scher waren seit langem befreundet, und nun brauchte Häkon die Hilfe 
des Kaisers. Eines der großen Probleme der norwegischen Wirtschaft 
dieser Zeit war die unzureichende eigene Getreideproduktion. Norwe-
gen war auf Getreideimporte angewiesen, und unter den Importeuren 
kam in der Mitte des 13. Jahrhunderts den hansischcn Kaufleuten aus 
Lübeck eine ständig steigende Bedeutung zu.'*'̂ ') Das Interesse an einer 
Teilnahme am europäischen Geschehen wurde natürlich auch von die-
sen handfesten Notwendigkeiten getragen, aber es ist ja gerade dieses 
Miteinander von tatsächlichem Bedarf und ideellem Wert, das einer 

Dies bc/.eugl Mairluiiis Parisicnsis. CM ."i. Hcl. Henry Richards Luard. London 
1880, 201; PDXL hos iimciii omncs, roliiil CIDIIÜHII.S Papa loci) l-'rctherii i Hdconcni 
rc^em Norwct^iae in ciilnwn iinpcrii suhro^arc: undc in aptioreni cl favorahiliorcni 
(III hoc ipsuiii habere/, ipsum in regem feeil cousecramm coronari ... Et hoc iderii 
protestatus est iilem re.\ mihi ipsi Miitlhaeo, cpii et haec scripsi, snh miigni jura-
menti atleslalione ... Der Chronisl war im Jahr nach der Krönung l iäkons in Ber-
gen. wo er durch eine glUckhche l-'Ugung nur knapp einem Unglück entrann. Wäh-
rend er das SchilT verlassen hatte, um eine Messe / u hören, zerstörte ein Unwetter 
mit vielen anderen auch sein SchilT im I lafen ebenso wie Teile der Burg des Königs 
an der I hifeneinfahrt. König Häkon selbst ordnete an, den (Jast für seine Verluste /.u 
entschädigen: Matthäus l'arisiensis. CM ."i, .S,*) 1. Matthäus verbrachte 1248 einige 
Zeit in Norwegen, als er iin Auftrag h i n o / e n / ' IV. das tJenediktinerkloster Holm 
reformierte, ebd. 42-4,'i. 

l-;bd. 201. 
Vgl. / u dem Problem des Getreidehandels und der damit zusammenhängenden 

hansisch-norwegischen Beziehungen die Literatur in Anm. 4. Linen ersten Nieder-
schlag in den Quellen fanden diese Handelsbeziehungen in der hier untersuchten 
Zeit in verschiedenen Briefen König Häkons an die I.übecker; Codex Diploniaticus 
Lubecensis. Liibeckisches Urkundenbiich (künftig: LÜH). Bd. 1/1. Lübeck 184.^. 
N r l.S.3. i,-14 und L-iV. 
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Bindung Zusammenha l l verleiht. Zu der Zeit, als Kardinal Wilhelm 
sich bei Häkon befand, geriet die norwegische Getreideversorgung in 
Gef ahr. Dies war eine Folge von seit 1241 aufgef lammten Thronfolge-
kämpfen in Dänemark , in denen die Lübecker Partei ergriffen hatten. 
Daraus entwickelte sich eine Folge von Raub- und Kaperzügen zwi-
schen Lübeck und der dänischen K ü s t e . B e i ihren Beutezügen gegen 
nordische Kaufleute machten die Lübecker zur Verbitterung der Nor-
weger keinen Unterschied zwischen dänischen und norwegischen 
Schiffen, und auch die Dänen hielten sich an den Waren der norwegi-
schen Händler s c h a d l o s . S o reagierte König Häkon schließlich mit 
der Beschlagnahme lübeckischer Schiffe im Hafen von B e r g e n . D i e 
betroffenen Kaufleutc suchten Hilfe beim Kardinal Wilhelm, der sich 
mit Erfolg für sie ein.setzte.'^") 

Das Problem war dadurch nicht gelöst, norwegische Kaufleutc wur-
den weiterhin aufgebracht und ihrer Güter beraubt.'^') Schließlich 
wandte sich Häkon hi lfesuchend an Friedrich 11.'̂ -) Nach Auskunf t der 
Saga von Häkon soll Friedrich sich nachhaltig für den norwegi.schen 
Freund eingesetzt haben. ' ' ' ) Er habe die Lübecker zum Frieden mit Hä-
kon angewiesen und mehr noch, er habe Häkon in Aussicht gestellt, 
ihm die Stadtherrschaft abzutreten, wenn der Norweger die entspre-
chenden Urkunden bei ihm abholen ließe.''"') Die daraufhin nach Italien 
gereiste norwegische Gesandt.schaft habe dann in Venedig vom Tod des 
Kaisers erfahren, wodurch das ( ieschäf t hinfällig wurde.''-'') 

Ein solches Angebot war wohl ein Mißverständnis des ansonsten 
sehr gut informierten Chronisten. Friedrich II. selbst hatte den Lübek-
kcrn im Rcichsfreiheitsprivi leg von 1226 ausdrücklich zugesichert , daß 
er die Stadt niemals vom Reiche trennen w o l l e . D e r Friedensschluß 

Anljckalhnu (.'irassnumn (Hrsg.). liilicckischi; Geschichlc. Lübeck 1988. 123 f. 
Hakonarsaga (wie Anm. .32), Kap. 2.%. 
lihd. 

"") l-lxl. 
"I) Vgl. cla/u die Korrespoiuleii/ Häkons mit Lübeck: LIJB (wie Aiini. 86). Bd. 1/ 
1. Nr. L - i 3 . 1.'54 LI. 157. 
''-) llakonarsaga (wie Aiim. 32). Kap. 27.5. 

Lbd. 
Lbd., vgl. da/.u Brucc lülwiinl (Iclsiiii^ei: A Thirleenth-Century Norwegiaii-

Caslilian Allianee. in: MedHum NS. 10. 1981. .'i.'i-8(). 
I'bd. 

•"•) LUB (wie Aiim. 86). Bd. 1/1, Nr. 3.5; vgl. da/.u etwa Jan-Olof Ahlcr.s u.a. 
(Hrsg.), Lübeck 1226. Reichsl'reiheit und frühe .Sladl. Lübeck 1976; \gl. auch 
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zwischen Hakon und den Lübeckern, der den Handel in Zukunft si-
chern sollte, kam dagegen noch vor Friedrichs Tod zustande.'' ') 

Die politischen Ambitionen des norwegischen Königs richteten sich 
besonnen nach seinen Möglichkeiten. So wollte er durchaus teilnehmen 
am engeren europäischen Geschehen, sah seinen eigenen Platz aber 
nicht in der ersten Reihe. Diese Haltung schloß ein Bündnis und gute 
Beziehungen mit den exponierten Akteuren aber nicht aus, wie seine 
Kontakte mit der Kurie und mit Friedrich II. ja deutlich erwiesen. Die-
ses Bestreben stand wohl auch hinter einer zunächst überraschenden 
Allianz mit dem kastilischen König Alfons X. „el Sabio" (1252-
1282).'«) 

Im Sommer 1255 schickte der norwegische Thronfolger, der wie sein 
Vater Häkon hieß, eine Gesandtschaft nach K a s t i l i e n . I h r Auftrag ist 
nicht überliefert, aber sie wurde gut aufgenommen, und im folgenden 
Jahr fand sich eine kastilische Gesandtschaft bei König Häkon ein.'"") 
Man führte lange Gespräche in freundschaftlicher Atmosphäre. Dabei 
wurde offenbar bereits über ein Heiratsprojekt verhandelt, das Häkons 
Tochter Christina mit einem Bruder von Alfons verbinden sollte.'"') 
1257 schließlich wurde es ernst. Die junge norwegische Prinzessin 
wurde in großzügiger Weise ausgestattet und mit großer Begleitung 
nach Kastilien geschickt.'"2) Stolz vermerkt der Chronist, daß niemals 

Geori> Wilhelm von hiandt, Vogtei und Rektora t in L ü b e c k w ä h r e n d des 13. Jah r -
hunder t s , in: B l ld lLG 107. 1971, 1 6 1 - 2 0 1 . 
" ' ) L U B (wie A m n . 86). Bd. 1/1, Nr. 1.57 ( 6 . O k t . 12.-50). 

Z u A l f o n s X. vgl. d ie k lass i sche B iog raph i e von Antonio Ballesteros-Beretta, 
All 'onso X el .Sabio. B a r c e l o n a / M a d r i d / B u e n o s Ai res u . a . 1963; a u ß e r d e m : Joseph 
E O'Calkifihan, T h e Lca rned King . T h e Re ign of A l f o n s o X of Cas t i le . Ph i lade l -
phia 1993; zur . .Außenpo l i t i k " von A l f o n s : Carlos de Aycda-Martinez, Di rec t r izes 
f u n d a m e n t a l e s de la pol i t ica pen insu l a r de A l f o n s o X . Madr id 1986. E ine ent-
s p r e c h e n d e N a c h f r a g e bei n o r w e g i s c h e n Kol l egen ergab, daß d iese n o r w e g i s c h -
kas t i l i sche Al l i anz noch keine e in sch läg ige neue re B e a r b e i t u n g g e f u n d e n hat , d ie 
e inz ige e i n g e h e n d e S tud ie bleibt d a h e r Gelsiiif^er, A T h i r t e e n t h - C e n t u r y Al l i ance 
(wie A n m . 94) . 
"") H a k o n a r s a g a (wie A n m . 32) . Kap . 284. 
I»") Hbd. Kap.'"287. 
" " ) l ibd. Kap . 287 f.; vgl. auch d ie or ig ine l le In terpre ta t ion des Vorgangs bei Jenny 
M. Jochens, T h e Pol i t ics of R e p r o d u c t i o n : M e d i e v a l N o r w e g i a n Kingsh ip . in: A H R 
92, 1987, 3 2 7 - 3 4 9 , bes . 3 4 6 - 3 4 9 . de r in ihrer gesch lech t s spez i l i s chen D e u t u n g d ie 
C h r o n o l o g i e und die bete i l ig ten Pe r sonen nicht unwesen t l i ch d u r c h e i n a n d e r g e r a -
ten. 

Zu d ieser F-pisode: H a k o n a r s a g a (wie A n m . 32) , Kap . 2 9 0 u. 2 9 4 - 2 9 6 . 
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zuvor die Tochter eines norwegisctien Königs eine solche Mitgift erhal-
ten habe. Die glanzvolle Gesellschaft reiste über England und Frank-
reich - wo einige Begleiter die Gelegenheit zu einem Abstecher zu Kö-
nig Ludwig nutzten - nach Kastilien."®) Dort wurde die Prinzessin mit 
den heiratsfähigen Brüdern des Königs bekannt gemacht, und ihre 
Wahl fiel auf Philipp, der zwar zum Erzbischof von Sevilla ausersehen 
war, dessen Qualitäten aber wohl auf anderem Felde lagen.'"'*) So wil-
ligte Christina in die Heirat ein, nachdem ihr zukünftiger Gemahl den 
Bau einer Kirche zu Ehren des hl. Olaf zugesagt hatte. Am Sonntag 
nach Ostern wurde die Hochzeit gefeiert."'-^) 

Das norwegische Königshaus knüpfte so nicht nur eine Verbindung 
zu dem bedeutenden kastilischen König, sondern gleichzeitig auch zum 
Inhaber des römischen Königstitels und möglichen Kandidaten für den 
Kaiserthron. Denn Alfons war, wenn auch in einer geteilten Wahl, am 
1. April 1257 zum deutschen König gewählt worden.'"^') 

Entsprechende Ambitionen waren schon zwei Jahre zuvor angeklun-
gen, als Alfons unter Berufung auf seine staufische Mutter nach dem 
Tode Konrads IV. 1254/55 Erbansprüchc auf das Herzogtum Schwaben 
geltend machte. Anfang Februar forderte Papst Alexander IV. offenbar 

I'") Ebd . 
'"'') Ebd . Kap . 294 . Ph i l ipp w a r ein bege i s te r t e r J äge r und k ä m p f t e mi t Vorl iebe ge -
gen Bären . 
IIIS) Ebd . 
I"") M G H , C o n s t i t u t i o n e s 2 (wie A n m . 56) , Nr. 3 9 7 ; e r z ä h l e n d e Que l l en : A n n a l e s 
H a m b u r g e n s e s A. Hrsg . v. Johann Martin lxippenhc'rf>. ( M G H Scr ipt . . 16.) H a n n o -
ver 18.'i9, 384 ; A n n a l e s S. Rudber t i Sa l i sburgenses . Hrsg . v. Wilhelm Wattcnhach. 
( M G H Scr ipt . 9 .) H a n n o v e r IS. ' i l , 7 9 4 ; G e s t o r u m T r e v e r o r u m Con t in . V. Hrsg . v. 
Gi'orfi Wailz. ( M G H Script . 24.) H a n n o v e r 1879. 4 l 2 f . Z u A l f o n s ' d e u t s c h e m Kö-
n i g t u m vgl. neben der bere i ts z i t ier ten Li tera tur : Arnohi Hnsson, D ie D o p p e l w a h l 
des Jah res 1257 und das r ö m i s c h e K ö n i g t u m A l f o n s X. von Cas t i l i en . M ü n s t e r 
1866. Z u r Wahl se ines K o n t r a h e n t e n auf den d e u t s c h e n T h r o n . R ichard von C o r n -
wal l . vgl. neben der W a h l a n z e i g e . ,MGH Cons t i t u t i ones 2 (wie A n m . .56). Nr. 385 , 
d ie Z u s a m m e n s t e l l u n g der Que l l en bei Johann Friedrich liöhmer/Juliiis h'ic ker 
(Hrsg . ) . Reges t a Impe"rii 5/1. Innsbruck 1881/82, Nr. 5289a . E ine vcriäl.^liche und 
k n a p p e Dars te l lung d e r Vorgänge noch i m m e r bei: Herbert driinthnanii, W a h l k ö -
n ig tum, Terr i tor ia lpol i t ik und O s t b e w e g u n g , in: ders . (Hrsg . ) . CJebhardt. H a n d b u c h 
der D e u t s c h e n Gesch i ch t e . Bd. 1. 9. Aul l . Stut tgar t 1 9 7 0 . 4 7 5 . Zu Richard vgl. Noel 
Denhohn-Yonnf-, R ichard of C o r n w a l l . O x f o r d 1947; zu R icha rds Wahl zule tz t : 
Hans-Eherhard Hilpert, R ichard of C o r n w a l T s C a n d i d a t u r e for thc G e r m a n 
n i r o n e . in: J M c d H 6. 1980. I85 - - I98 ; Manfred Croten. Konrad von H o c h s t a d e n 
und d ie Wahl R icha rds \ on C o r n w a l l , in: I l anna Vol l ra th /Stefan W e i n f u r t e r (Hrsg . ) , 
Köln . Fsehr . f ü r O d i l o Enge l s . K ö l n / W e i m a r / W i e n 1993, 4 8 3 - 5 1 0 . 
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auf Ersuchen von Al fons den schwäbischen Adel auf, den Kastilier in 
seinen rechtmäßigen Ansprüchen zu unterstützen. '"^) Für diesen Zeit-
punict kann wohl ein gewisser Beicanntheitsgrad von Al fons ' Absichten 
angenommen werden. O b sie sich damals bereits fü r die Zeitgenossen 
erkennbar auf den deutschen Königsthron richteten und ob die norwe-
gische Initiative vom Sommer 1255 damit zusammenhängt , ist nicht 
n a c h w e i s b a r . D i e Möglichkei t kann aber kaum ausgeschlossen wer-
den, zumal gerade im Zei t raum Februar bis Mai 1255, als Al fons ' An-
liegen an der Kurie verhandelt wurde, ein intensiver Kontakt zwischen 
der Kurie und norwegischen Adressaten und Bittstellern feststellbar ist, 
der von selten der Kurie nicht zuletzt darauf zielte, den Kreuzesschwur 
Häkons in eine Verpflichtung zur Tei lnahme am Sizi l ienunternehmen 
von Heinrich III. von England umzuwandeln. '" '^) 

So hatten die Norweger einen durchaus respektablen Partner gewon-
nen. Der praktische Nutzen dieser Allianz für die Norweger ist dabei al-
lerdings nicht ohne weiteres ersichtlich. Denn daß die Kastilier Häkon 
in konkreten Auseinandersetzungen behilllich sein würden, wie es das 
Bündnisversprechen vorsah - mit der Ausnahme von Beistand gegen 
die Könige von Frankreich, Aragon und England war kaum denk-
bar ."") Auch ein anderer unmittelbarer Zweck, wie die Sicherung der 
norwegischen Getreideversorgung, in der Gelsinger in jüngerer Zeit 
das Motiv des Bündnisses sah, ist so recht überzeugend nicht zu erken-
n e n . ' " ) 

i<") I'olthast. R F R ( w i e A n m . [.'S). Nr. l^ftTO. 
""*) Einen Z u s a m m e n h a n g n i m m t Cclsini'ci; A T h i r l e e n - C e n t u r y Al l i anee (wie 
A n m . 94), 571".. an. 
I"'') R N (wie A n m . l."!). Bd. 1, Kr. ."iXO = Potlhast. R P R (wie A n m . I."!). Nr. 15706 
(27 .2) ; R N . Bd. I. Nr. .581 = I'olthast. R P R . Nr. 1.57.'?2 (lO..'^); R N . Bd. 1, Nr. .5X2 = 
l'oltluisl. R P R . Nr. 15735 (11 ..3); R N . Bd. I. Nr. 5X.3 f. = Potlhast. R P R . Nr. 157.36 
(I2..3); R N , Bd. 1. Nr. 585 = / W ; c i . v ; , R P R . Nr. 15764 (25..3); R N . Bd. I . N r . 5 8 6 = 
Potlhast. R P R . Nr. 15775 (5 .4) : R N . Bd. 1. Nr. 588 = Potlhast. R P R . Nr. 15847 
(11.5) ; R N . Bd. 1. Nr. 5 8 9 = Potthasl. R P R . Nr. 15853 (12.5) ; /.um S i / i l i c n p r o b l c m 
/u l e l z t : Gerhard Baaken, lus Imper i i ad R e g n u m . ( l 'o rsch . / . Kai.scr- u. Papstge.seh. 
d. Mil le la l ters . I I . ) K ö l n / W e i m a r / W i e n 1993. 3 8 7 - 4 3 0 ; / u He in r i chs III. Siz i l ien-
poli l ik: Prederiek Maurice Powieke. King Henry III and ihe Lord E d w a r d . Vol. 1. 
O x f o r d 1947. 34 .3-409; zur Polit ik A l e x a n d e r s IV.: Tenekhoff. Papst A l e x a n d e r IV. 
(wie A n m . 23) . 2 4 - 7 5 . 
II") H a k o n a r s a g a (wie Anin . 32) . Kap . 296. 

III) Gelsingcr. A T h i r t e e n i h - C e n l u r y Al l i anee (wie A n m . 94) , tragt e inen inter-
essan ten Deu tungsve r s i i ch vor. I:r sieht das Ziel de r f rühze i t ig e inge le i te ten nor-
weg i seh -kas t i l i s ehen Verb indunu in e iner N e u a u f n a h i n e d e r ve rmein t l i chen Abt re -
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Das Bündnis ist wohl gemeinsam mit den anderen vorgestellten 
Initiativen als Bestreben zu werten, den Kontakt mit dem engeren euro-
päischen Geschehen aufrechtzuerhalten. Diese Kontakte waren, wie 
wir gesehen haben, durchaus nicht nur auf norwegische Initiativen zu-
rückzuführen - wie etwa im Fall des hansischen Bergenhandels - , oder 
sie waren abhängig von günstigen Konstellationen, die einem lange an-
hängigen Wunsch nun eine Gelegenheit verschafften, wie im Falle der 
Krönung Häkons. Aber diese Gelegenheiten waren eben auch eingebet-
tet in eine bewußte Strategie der Orientierung an der mitteleuropäi-
schen Kultur, zu der Häkon wichtige Impulse gab. Diese Impulse wur-
den zumindest von einer interessierten Schicht seiner Landsleute auf-
genommen. 

Der etwa in den Jahren um Häkons Krönung entstandene „Königs-
spicgel" eines unbekannten norwegischen Autors aus dem Umfeld des 
königlichen Hofes enthält deutliche Reflexe dieses B e s t r e b e n s . D e r 
erste Teil des Werkes, das als Dialog zwischen erfahrenem Vater und 
wißbegierigem Sohn angelegt ist, handelt von den Kenntnissen, die ein 
Kaufmann und Seefahrer für seine Aufgabe braucht. Darin wird dem 
ambitionierten Kaufmann eine deutliche Empfehlung ausgesprochen: 
„Wenn Du vollkommen in deinen Kenntnissen werden willst, da lerne 

Uingsplänc Fr iedr ichs II. f ü r Lübeck , d ie von l ' r iedricl is N a c h l b l g e r n nicht wei ter -
ver lo lg l w o r d e n waren . H ä k o n hiitle g e h o f f t , du rch e ine f rühze i t ige , e n g e B i n d u n g 
an Kast i l ien die A b t r e t u n g L ü b e c k s doch noch / u e r re ichen und d a d u r c h den ge -
fäh rde ten Ge t re ide i inpor t l'ür sein Land s icher /us le i ie i i . Ich d i sku t ie re d iese T h e s e 
in m e i n e r Habil i la l ions.schrif l e i n g e h e n d e r und m ö c h t e die Diskuss ion an d ieser 
.Stelle nicht w e i t e r f ü h r e n . D iese in teressante , aber stark . . in ten t ionale" In terpre-
tation sieht d ie u n w ä gbaren lUindnisr is iken des L^. J ah rhunde r t s wohl aus e iner 
all/.u m o d e r n e n Perspek t ive . Z u d e m hat te H ä k o n sein Ziel e iner S i c h e r u n g des G e -
t r e ide impor t s ja du rch den Hande l sve r t r ag mit L ü b e c k von 12,'iO w e i t g e h e n d er-
reicht . 
I I - ) iMilvifi Ilolm-Olseii (Htl.). K o n u n g s s k u g g s j ä . O s l o 1945. N D 1982; ich / i t i e r e 
nach d e r l^Jberset/.ung von Rudoi! Meissner, D e r Kön igsp iege l . K o n u n g s s k u g g s j ä . 
Halle/.S. 1944; Z u m Königssp iege l vgl. : Wilhclin IScri^cs. Die Furs t ensp iege l des 
hohen und späten Mit te la l ters . (Schr i f t en der MCIH, 2.) Le ipz ig 1938. 1.59-18.5 u. 
.314 317 ; Svcni' Haf^i^e. T h e Poli t ical l 'hought of the K i n g ' s Mirror . Oden.se 1987. 
W ä h r e n d Herges . Fürs tensp iege l . 159 u. 314 . tlcn Kön igssp iege l noch um 1260 da -
tiert . geht nun llai;gc, 1531'.. von e iner e twas f r ü h e r e n Da t i e rung z w i s c h e n 1247 
und den späteren 5 0 e r . l a h r e n aus . Die ge r inge D i f f e r e n z ist f ü r unse re Frage nicht 
e rheb l ich , da es hier nicht tun das Verhäl tnis zu e i n e m konkre ten Vorfall , sondern 
den A u s d r u c k e ine r . .kul turpol i t ische]!" Ha l tung geht . 
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du alle Sprachen und vor allem Latein und Französisch, denn diese 
Sprachen sind am weitesten verbreitet.""^) 

Mit diesen beiden Sprachen durfte der norwegische Kaufmann tat-
sächlich hoffen, in seinem nordeuropäischen Interessensbereich zu-
rechtzukommen. Mit den meisten seiner Partner in den Nordseeländern 
konnte er sich mit ihnen verständigen, und falls es dennoch Probleme 
gab, so behalf man sich mit Dolmetschern."'^) Daß erfolgreiche politi-
sche und kulturelle Kommunikation an Verständnisgrenzen stoßen 
konnte, wurde den Norwegern bei ihren europäischen Kontakten im-
mer wieder klar. Diese Schwierigkeiten schränkten auch den „interna-
tionalen" Aktionsradius der Norweger ein."-'') Häkon, der wohl sah, 
daß die Sprachprobleme auch die Möglichkeiten kultureller Erfahrun-
gen einschränkte, beließ es nicht dabei. Denn die Vermittlung europäi-
scher kultureller Werte war ihm wichtig, und sein Bemühen richtete 
sich ganz im Geiste der Zeit auf die Werte, die besonders in der franzö-
sischen Sprache ihren Ausdruck fanden: „Es sind drei Begriffe - doch 
fast sind alle zusammen nur eins - die man sorgfältig in acht zu nehmen 
hat: Mannesklugheit, gute Sitte, höfische Art" - so belehrte der Königs-
spiegel über die Erfordernisse im Umfeld des Königs."^') 

Dieser höiischen Kultur galt ein besonderes Bestreben König Hä-
kons. Und da ihre Werte und Geschichten seinen Landsleuten in ihrer 
originalsprachlichen Fassung häufig unverständlich blieben, so regte er 
eine ganze Reihe von Übersetzungen an. Konrad Maurer sprach für den 
Zeitraum um die Mitte des 13. Jahrhunderts von einem „massenhaften 
Einströmen der eigentlichen Ritterromantik in Norwegen"."^) Interes-

'I ') Meissner, Der Königspicgel (wie Anm. 112), 7,1. 
' ' ' ) Vgl. dazu: ISernhard Bischofj, The Study of t-breign L^anguages in the Middle 
Agcs, in: .Spec 36. 1961, 209-224; Else Ehe!. Der Fernhandel von der Wikinger/.eit 
bis in das 12. Jahrhundert in Nordeuropa nach aUnordischen Quellen, in: Klaus Dü-
wel u.a. (Hrsg.), Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und l'rtihge-
schichllichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa. (Abh. d. Akad. d. Wiss. in Göttingen, 
philol.-hist. Klasse. .3. Folge. Nr. 1.%.) Göttingen 1987. 266-,-^l2. bes. 2861". u. .312. 
11'̂ ) Vgl. oben Anm. 21. 
I"') Meissner. Königspicgel (wie Anni. 112). 148. 
"') Konrad Maurer, Islands und Norwegens Verkehr mit dein .Süden vom IX. bis 
XII I . Jahrhundert, in: XdtPhil 2. 1870. 4 4 0 ^ 6 8 , 464; vgl. auch Eredrik l'aasche. 
Über Rom und das Nachleben der Antike iin norwegischen und islandischen 
Schrifttum des Hochmittelalters, in: Symbolae Osloenses 13, 1934. 1141'.; zu 
Hakons Fngagement für Übersetzungen ins Altnordische vgl. vor allem Henry 
Goddard l-each, Angevin Brilain and Scandinavia. (Harvard Stud. in Comparative 
Literature. 6.) Cambridge. Mass. 1921. ND New York 197.'S. 
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sant und auch aufschlußreich ist es, daß sich insbesondere isländische 
Gelehrte bei diesen Übersetzungen ins Altnordische hervortaten. Ein 
Phänomen, das man geradezu als exemplarische Umsetzung des Mo-
dells von „challenge" und „response" verstehen könnte, wenn man sich 
die Ausgangssituation auf dieser kargen Insel an der Peripherie Euro-
pas vor Augen hält.'"*) Aber auch die Norweger nahmen sich der Auf-
gabe an, und die Universitätsbibliothek Uppsala verwahrt das Exem-
plar einer um 1250 entstandenen Übersetzung eines „Buches der 
Laisse" - einer altnordischen Fassung von erbaulichen epischen Ge-
schichten eines bretonischen Poeten, die nach der Vorbemerkung des 
Übersetzers auf Geheiß König Häkons angefertigt wurde."' ') Der 
Übersetzer adaptierte durchaus eigenständig und fügte etwa der Ge-
schichte über einen Mann, der als Werwolf ein doppeltes Spiel seiner 
Gattin erleiden muß, bevor diese die gerechte Strafe trifft, eine Anmer-
kung über eigene Erfahrungen mit einem Werwolf in seiner Jugend 
hinzu.'-") Die übertragene Dichtung hatte allgemein eine gewisse An-
passung an eine etwas robustere Situation hinzunehmen, das gesamte 
Projekt aber war eine enorme Leistung.'- ') 

Eine .schöne Geschichte über die Überlieferung der Blömstrvalla 
saga, die der Erzbischof von Trondheim bei der Hochzeitsfcier von 
Prinzessin Christina in Kastilien auf deutsch vorgetragen hörte und die 
er dann .seinem König Häkon gleich nach der Rückkehr erzählte - wie 
CS die Einleitung der Saga berichtet - , ist aber wohl eine sehr viel spä-
tere Konstruktion, die auf der Rezeption der Hakonarsaga beruht und 
nicht auf erlebter Überlieferung. 

Vgl . dazu neben der b i s lang g e n a n n t e n Li tera tur : Tcnncy Frank, Class iea l 
•Scholarship in M e d i e v a l Ice land , in: A J P h .'̂ O, 1909. Kirsten Hastrup, 
Cul tu r e and Mlslory in Harly Med ieva l Iceland. O x f o r d 198.'); .lessc /.. Hyock, Me-
dieval Iceland. .Society. .Sagas and Power . Berke ley 1988; vgl. auch : Konrad Mau-
rer, Is land. Von se iner ers ten l - j i tdeckung bis / u m Un te rgang tles Fre is taa tes (ca. 
8 0 0 - 1 2 6 4 ) . M ü n c h e n 1874. N D 1969. sowie Hermann Kamp, Konf l ik te und ihre 
Be i l egung . Ein Blick auf e in ige N e u e r s c h e i n u n g e n zur i s ländischen und no rweg i -
schen G e s c h i c h t e , in: H Z 2.'i9. 1994. ,191-409. " 

Uppsa l a Univers i t ä t . De la Clardie 4 - 7 ; Edi t ion : Roherl Cook/Mattias Tveitane 
(Eds . ) . .Strengleikar. A n Old N o r s e Trans la t ion of Twenty-one Old Frcnch Lais . 
(Norsk historisk k je ldeschr i r t - ins t i tu t l N ö r r ö n e lekster . O s l o 1979. de r Verweis 
auf H ä k o n ebd . 4 f . ; vgl . da/.u l.each. A n g e v i n Bri ta in (wie Anni . 117). 1 9 9 - 2 2 6 . 
I-") Cook/I'veiiane (Eds . ) . S t r eng le ika r (wie A n m . 119). 9 8 f . 
I - ' ) Vgl . e t w a l.eac/1, A n g e v i n Bri tain (wie Ann i . 117). 1 LS u. L'iOL 

Theodor Möbius (Hrsg . ) . B löms t rva l l a saga. Le ipz ig 18,S.'S. 2; vgl. auch : Frank 
Husens. B löms t rva l l a saga: A C'ritical Edi t ion of an Or ig ina l Icelaiulic Romar ice . 
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Wenn wir also auf diese Synthese der bisher dargestellten norwegi-
schen Kontakte in Europa nicht verläßlich zurückgreifen können, so 
können wir doch manche anderen Rückwirkungen dieser Kontakte 
feststellen. Der direkte kulturelle Einfluß, den die Deutschen hinterlie-
ßen, ist zunächst einmal überschaubar. Sie prägten einen Teil des Er-
•scheinungsbildes am königlichen Hof, w o es nach Auskunf t des Kö-
nigsspiegels in den frühen Jahren von Häkons Regierung üblich war, 
den „Backenbar t nach deutscher Art" zu tragen. '-^) 

Erheblich stärker war der englische Einfluß, und das verwundert 
auch kaum, wenn man die jahrhunder te lange enge Beziehung beider 
Länder bedenkt. Die Christ ianisierung und der Aufbau der norwegi-
schen Kirche war von den Anfängen bis in das fortgeschrit tene 
13. Jahrhundert wesentl ich von der englischen Kirche unterstützt wor-
den, und persönliche Beziehungen bestanden w e i t e r h i n . I m Rah-
men dieser Tradition war auch der Benedikt iner Matthäus Parisiensis, 
der Chronist von St. Albans, nach Norwegen gelangt, dem wir eine 
Reihe wertvoller Informationen verdanken. ' - ' ' ) 

Die unterschiedlichen Grade des kulturellen Einflusses wurden auch 
bei Hof sehr deutlich. Mochte das königliche Gefo lge einen deutschen 
Bart tragen, der König trug eine englische Krone. Heinrich III. ließ sie 
ihm 1251 nach dem Vorbild der eigenen anfert igen. ' - ' ' ) 

Auch das Haus des Königs entstand nach engl ischem Vorbild. Wahr-
scheinlich veranlaßt durch das Feuer, das nach dem Zeugnis des Mat-
thäus auch einen großen Teil der königlichen Burganlage an der Hafen-
einl'ahrt von Bergen - Bergcnhus genannt - zerstörte, vielleicht auch 

Diss. Chicago 1972; vgl. /u der (.'berliereriiiigsgescliichli.': Lciuii. Angcvin Brilaiii 
(wie Aniii. 117). Ifi.*!; Sprin^cK Mcdicval l'ilgriiii Roiitcs (wie Aiiiii. 6). 94; zur Kri-
tik aber: Frank Uugus. ISlöni.strvalia .Saga, in: Phillip I'ulsiano/Kirslen Wolf (t'ds.). 
Medie\al .Scandinavia. All Hncyclopedia. New York/London 199,̂ . ."lOr. 
' '•) Meissner. Der Kölligspiegel (wie Aiim. I 12). 114. 
'--') Vgl. elwa l.eacli. Angeviii Brilaiii (wie Aiiiii. 117). X7. 961'.. 11.̂ , zu einem 
Überblick über die engliscli-norwegischcii Bc/iehuiigen ebd. Mi II: Knut Helle. 
Trade and .Shipping belween Norway and l-!ngland in the Reign of lliikon Hakons-
son (1217 12(1.'̂ ). in: .SJöfarlshist. arbok (Norwegian Yearbook ol' Maritime 
Ilistory. Bergen) 1967. 7-.i4; ilers.. Norwegian Foreign Policy and the Maid of 
Norway. in: ScotHF^ev 69. 1990. 142-1.S6. 

Neben der bereits zitierten I.iteratur /ii Matthäus vgl. über seinen Norwegen-
Aurentliall auch: Leaeli. Angevin Brilain (wie Aiim. I 17). lO.'̂ l'.; Daviil Knowies. 
The Religioiis Orders in Hng'land. Vol. I. Cambridge I9.'i6. 294r. 
!•") Leaeh. Angevin Brilain (wie Anni. 117). I 10. 
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aus dem Wunsch heraus, seiner aufgewerteten könighchen Stellung an-
gemessenen Ausdruck zu verleihen, ließ Häkon nach 1248 eine impo-
sante Königshalle b a u e n . D e r königliche Profanbau orientierte sich 
an der englischen A r c h i t e k t u r . D i e kunstgeschicht l iche Forschung 
hat neben den architektonischen auch Einfliasse engli.scher Vorbilder 
auf die norwegische Skulpturenkunst in der Zeit Häkons aufgezeigt . 
So ist in der öffentl ichen Darstel lung des norwegischen Königs und 
auch der norwegischen Kirche eine Orient ierung an europäischen Ent-
wicklungen erkennbar, die insbesondere durch englische Kontakte ver-
mittelt wurden. 

Ein abschließendes Beispiel illustriert noch einmal den Entwick-
lungsstand, den Norwegen dabei erreicht hatte, und die Orientierung, 
die es dabei suchte, schlägt den Bogen zurück zu der Ausgangsfrage . 
Die fortgeschrit tene Rechtswissenschaft und die mit ihr e inhergehende 
Zunahme der Bedeutung jurist ischer Argumentat ion im Austrag zentra-
ler Konllikte im kirchlichen und politi.schen Leben ist eines der mar-
kanten Kennzeichen der intellektuellen und administrativen Situation 
im Mitteleuropa des fortgeschrit tenen 13.Jahrhunderts.'-^") Damit ein-
h e r g i n g die Bedeutung schrift l icher Rechtsdokumente , von Privilegien 
und Rcchtsverbr iefungen in diesen Konflikten. Sowohl Innozenz IV. 
als auch der Vertreter des Kaisers. Thadeus von Suessa, halten auf dem 
Konzil von Lyon 124.5 in ihrem Ringen um die Rechtmäßigkei t des 

) MdUhäus Parisicnsis. C M ."i (wie Aiiin. 84) . ,"̂ 6: Ctislniiii enini, qiioil enn iitii-
\inii.\ d diii issiinis coii.siruciiiin iiiohirihiis. pn) majori parte rcdactwu es! in faril-
las. In de r se lben Passage , ebd . .3.S. nennt M a t t h ä u s aueh das fast g le iehze i t igc Un-
g lüek in Köln , das scIilieBlich / ini i N e u b a u des D o m e s l'ührte. Be ide Feue r w u n l e n 
viel leicht nicht mir als .Schicksalsschlag e m p f u n d e n , / .u H ä k o n s Bautii l igkcit vgl . 
auch d ie l l a k o n a i s a g a (wie A n m . .^2), Kap . 

Vgl . / u r Hakonsha l l c : Williaiii-Doiiglas Simpson. T h e Cas t l e of Bergen and 
the B i s h o p ' s I ' a lace at Kirkw all. (Aberdee i i l . 'niversi ty .Stud.. 142.) t i d i n b i u g h / L o n -
don I9 ( i l ; vgl . a l l geme in / u e iner Übers ich t übe r den l i inf luß der eng l i schen Arch i -
tek tur in N o r w e g e n : Ouo von .Sim.son. Das h o h e Mit telal ter . (Propyl i ien Kuns tge -
sch ich te . 6.) Berl in l'W.'i. l ' JSf . u. .l()6f. Die H a k o n s h a l l c wird 1261 e r s tma l s er-
w ä h n t : H a k o n a r s a g a (wie A n m . ,^2). Kap . .'̂ OK. 
'-' '} Vgl . Aron Andcrsson, Lngl i sh l i i l luenee in N o r w e g i a n and .Swedish b igu re 
Scu lp tu rc in Wood 1220 1270. S t o c k h o l m I9.S(); Marlin HUndhcim. .Main Trends 
of F a s t - N o r w e g i a n I ' igure ,Sculptiu-e in the Second Half of the Thir teenth-Century . 
O s l o iy.S2. 
" " ) Vgl . / u e i n e m ( ibe rb l i ck : Helmut Coinii (Fh'sg.). H a n d b u c h der Que l l en imd 
Li tera tur de r neue ren eu ropa i s chen P r i \ a t r e c h t s g e s c h i c h t e . Bd. I. M ü n c h e n 1973. 
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päpstlichen Absetzungsurteils mit solchen Texten argumentiert, die sie 
dem Konzil in authentischen Fassungen vorlegten. '^ ' ) 

Eine solche Entwicklung brachte Probleme mit sich. Die wichtigsten 
Dokumente mußten sicher verwahrt werden, aber sie mußten auch ver-
fügbar sein. Die Unsicherheiten des Weges, noch verschärft durch eine 
zugespitzte Konfliktsituation, stellten jewei ls erhebliche Gefahren dar. 
Auch Innozenz trug dieser Unsicherheit Rechnung und ließ während 
des Konzils alle Dokumente, die ihm für die Rechtsstellung des aposto-
lischen Stuhles wichtig erschienen, abschreiben. Es entstanden auf 
diese Weise 17 Pergamentrotuli, von denen Innozenz sicherheitshalber 
gleich mehrere Exemplare anfertigen ließ. Eine Reihe dieser Sicher-
heitsabschriften hinterlegte er im Kloster Cluny.'-''-) Das Sicherheits-
problcm vcranlaßte Innozenz auch, 1254 die Ernennung Bertholds von 
Hohenburg zum Seneschall von Sizilien dem Adressaten nur als Trans-
sumpt zuzustellen und das Original an der Kurie zu verwahren - der 
Gefahren des Weges in dem hart umkämpften Lande wegen. 

Überlegungen der Sicherheit und der praktischen Verfügbarkeit wa-
ren es wohl auch, die Heinrich III. von England 1243 dazu veranlaßten, 
die Privilegien der päpstlichen Vorgänger von Innozenz IV. für die eng-
lische Krone kopieren zu lassen, damit sie seine Gesandten an die Kurie 
mitnehmen k o n n t e n . E s ist aus der Weisung nicht hinreichend er-
sichtlich, ob auf diese Weise dem Gesandten lediglich die Texte für 
Verhandlungen bereitgestellt wurden oder ob sie etwa bei der Kurie de-
poniert werden sollten. Ein solches Verständnis von der Kurie gleich-
sam als europäischem Archiv aber findet sich in Norwegen im hier be-
handelten Zeitraum. Der Erzbischof von Trondheim und sein Kapitel 

"') Manhäus Pürisicnsis, C M 4 ( w i e A n i n . 7 3 ) , Super qiiihns iil ma)>is hucc 
miJiculcs ccriißcdfrr. signoridii iniperi<iliiiiii ilc imro a;)pcnsioiu' coinnnmilds 
[ I n i i o c e m i u s l osU'iiclil cpislolns, iimllas d muhipliccs. qnihus evidenter ürj>iiit et re-
(liirfiuit ip.siiiii super perjuro. Quihus eliani verhis alucrilcr se opposuit Thadcwus. 
se lulle erifieiis iinperlerrilii.s in puhlieo, ostendens e contra Hiera.': I'apales 
!)iillatas, c/iiae videlyanlur jain dietis obviare ... Z u r A b s e t z u n g d e s K a i s e r s v g l . 
I'riedrieii Kempf, D i e A b s e t z u n g F r i e d r i c h s I I . i m L i c i i t e d e r K a n o n i s t i k . i n ; J o s e f 
I ' l e c k e n s t e i n ( H r s g . ) . P r o b l e m e u m l - ' r i e d r i c h I I . ( V i i l - , 1 6 . ) S i g m a r i n g e n 1 9 7 4 , 

'") Bresskiu, H a n d b u c h d e r I J r k u n d e n l e h r e ( w i e A n m . 6 S ) . B d . I . l . ' S . ' S I ' . 
"') Tlionia.s Rymer ( H d . ) . 1 - o e d e r a . C o n v e n l i o n e s . L i t e r a e e t c u j u s c u n q u e g e n e r i s 
A c t a p u b l i c a . V o l . 1 / 1 . 3 . A u l l . D e n H a a g I 7 4 . S . I S 9 . 
I " ) C l o s e R o l l s o f t h e R e i g n o l H e n r y I I I . V o l . ( 1 2 4 2 ^ 7 ) . L . o n d o n I 9 L ' S . N D 
N e n d e l n 1 9 7 0 . 1 4 6 . 
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hofften in diesen Jahren, ihre Privilegien durch entsprechende Hinterle-
gung in Rom sichern zu können. Die Sorge um den Bestand ihrer wich-
tigen Dokumente veranlaßte sie zu diesem Schritt: que propter nimiam 
vetustatem ac etiam minus diligentem custodiam adeo sunt consumpta, 
quod de destructione timetur non modicum eorundem.^^^) 

Innozenz erklärte sich zu einer Verwahrung bereit und instruierte die 
Norweger noch aus Lyon, wörtliche Kopien der lateinischen Doku-
mente anzufertigen und zu besiegeln und die norwegischen Dokumente 
in eine lateinische Fassung zu übertragen. Alle Personen, deren Rechte 
tangiert waren und die noch erreicht werden konnten, sollten zu dem 
Vorgang geladen w e r d e n . D a s Vertrauen der norwegischen Kirchen-
Icitung auf die Standards der römischen Kurie kommt in diesem Schritt 
besonders deutlich zum Ausdruck, einschließlich der Tatsache, daß der 
erhoffte Sicherheitsgewinn die Beherrschung der lateinischen Sprache 
voraussetzte. 

Damit ist das Spektrum der kulturellen, politischen und - bei allen 
Vorbehalten - administrativen Initiativen skizziert, mit denen die Nor-
weger in der Zeit ihres Königs Häkon eine Einbindung in das mitteleu-
ropäische Geschehen suchten. Es ist die Geschichte der ernsthaften und 
breit gefächerten Integralionsbemühungen der Norweger in die euro-
päische Entwicklung. 

Ernsthaft und erfolgreich. Erfolgreich insofern, als dieses Land, das 
auch für Innozenz IV, noch am Rande der bewohnbaren Welt lag, nun in 
die Erwägungen des europäischen Kräftespiels mit einbezogen wurde. 
Halten sich die Norweger in besonderer Weise um kuriale Anerken-
nung und um die Rezeption der höfi.schen Kultur, deren Heimat Frank-
reich war, bemüht, so erwiesen ihnen diese beiden europäischen 
Machtzentren, die Kurie und der französische Königshof, nun ihren Re-
spekt. 

Zu den großen politischen Themen und Problemen der vierziger und 
fünfziger Jahre des 13. Jahrhunderts gehörten sicher der Kampf der Ku-
rie mit Friedrich II. und der Kreuzzug Ludwigs IX., der sich im Kon-
llikl des Kaisers mit dem Papst weitgehend neutral verhalten ha t te . ' " ) 

D N (wie Ann i . I), Bd. I, .Nr. 4.^. 
" " ) Ebd . 
I ' ' ) Z u m K a m p f z w i s c h e n Kaiser und Kur ie vgl. d ie bere i ts g e n a n n t e Lj te ra lur ; zu 
L u d w i g IX.: Cicrurd Shcry. Saint I.oiiis et son .Sieele. l 'a r is 198.1-. Jean Riclianl, 
Saint Louis . O. () . 198,^; Jacques Le Goff. Sa int Louis . () . O. 1 9 % : zu L u d w i g s 
K r e u z z u g den Bericht e ines Te ih i ehmer s : Jean de JoinviUe, I i i s lo i re de Saint Louis . 
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Der Kreuzzug wurde zu e inem Lebens lhema Ludwigs , und er bereitete 
ihn nach seiner Kreuzesnahme 1244 bis zum Aufbruch 1248 mit großer 
Umsicht vor.'^^) Es ist daher ein Beleg seiner Wertschätzung, daß der 
f ranzösische König dem Norweger Häkon nach dessen Krönung das 
K o m m a n d o über seine Kreuzzugsflot te antrug. Das Einladungsschrei-
ben wurde Häkon von Matthäus Parisiensis persönlich überbracht, der 
auch die ablehnende Antwort des Norwegers überliefert.'-^'^) 

Auch auf die zweite Einladung in hohe Würden ging Häkon nicht 
ein: Die Kaiserkrone lehnte er ab, die ihm anläßlich seiner Krönung 
von Kardinal Wilhelm angetragen wurde.''*") Das Angebot dieser 
Krone ist ein deutl icher Beleg für den Prest igegewinn, den das norwe-
gische Königtum unter Häkon im europäischen Umfeld verzeichnen 
konnte. Es ließe sich aus anderer Sicht dagegen argumentieren, daß der 
Ruf an Häkon das Gegenteil belege, denn Innozenz IV. sei j a ein macht-
loser Schattenkaiser gerade erwünscht gewesen.'"*') 

Die Argumentat ion verkennt aber die Situation, in der sich Innozenz 
an den Norweger wandte. Mit Heinrich Raspe und Wilhelm von Hol-
land hatte die Kurie eben ent täuschende Erfahrungen gcmacht , und was 
nützte ihr ein ohnmächt iger Titelträger, wenn sie in Friedrich II. noch 
immer einen mächtigen Feind hatte? '^-) Einen Feind, der sich .seiner 
Lage so sicher war, daß er nach dem Tode Heinrich Raspes schon zu ei-
nem Zug nach Lyon aufgebrochen war.'"*^) Die Kurie brauchte einen 
schlagkräft igen Verbündeten. 

F.d. Nalal is dt> Wailly. 2. Aul l . Par is 1874; aul.lcrdem: WiUiwii Chcsler Jordan, 
Loui s IX and ihc C h a l l e n g e o f t h c C r u s a d e . Pr incc lon 1979. 
I » ) Vgl . Jordan. C l ia l l enge (wie Ann i . 137). .3-104. 
"'') Matthäus Purisicusis. C M 4 (wie Aiim. 73) . 6.'i 1: ... commitlcretur namque ei-
tlem rcf^i Iljaconil, qiiia in mari jiotcns est et peritns, tothis iiavitiii sui dominium, 
rcf^imcn, et potcstas: cxcn itus ciiioqiic i'ranvoritm ejnsdcm niitui pro iiiat>iia parte 
<'.\- iiine inctinaretur; vgl. auch den Brief L u d w i g s IX.. ebd . 6.'i2. 
I "') Matthäus I'arisieusis. C.M .*) (wie Anin . 84) . 201 . 
" ' ) Dieses A r g u m e n t w u r d e mi r wicderho l l von Kol legen e n t g e g e n g e h a l l e n , die 
den Ze i t r aum e insch lag ig bearbe i te t haben uttd mit denen ich e inen Aus t ausch ge-
sucht habe . Ich hal le es trotz ihrer E r f a h r u n g f ü r nicht / u t r e f f e n d . 
" - ) Vgl . d a / u Mallhiins Parisiensis. C M (wie A n m . 84), 2 0 0 f . , w o diese Si tua-
t ion ganz deu t l i ch wird . 
" ' ) Zur .Situation L'riedrichs 11. im l - r ü h s o m m e r 1247: Böhmer/Ficker. Regcs ta Im-
perii (wie A n m . 106), Nr. 3. ')78f., Nr. 36()8a u. Nr. 3626a ; vgl . auch Kaiitoro-
n (( - Kaiser Fr iedr ich (wie A n m . .'i3), 5 8 2 -589 . D ie E n t w i c k l u n g , d ie nach d e m 
Fal le Pa rmas e ine Versch iebung der Krä f t e e in le i te te , setzte spä te r ein und konn te 
auf das n o r w e g i s c h e Ka i se rp ro jek t noch ke inen F j n f l u ß n e h m e n . 
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Daß sie in dieser Krisensituation auf die Norweger hoff te , zeigte sich 
auch, als Innozenz IV. im November 1250 nach der Niederlage der 
f ranzösischen Kreuzfahrer und der Gefangennahme ihres Königs einen 
dringenden Aufruf zur Mobil is ierung des norwegischen Kreuzzugs-
kontingentes erließ.'"^'') Einige Norweger erreichten auch tatsächlich 
das Heilige Land, wo sie in Akkon zu den Franzosen stießen.'"'-'') 

Natürlich ging es hier nicht um die Wunschbese tzung des Papstes fü r 
die in Rede stehenden Aufgaben , dazu war Norwegen schon ganz ein-
fach zu weit entfernt von den Stätten des Geschehens . Natürlich war es 
auch die Entwicklung der Umstände, der Kräf te und der Möglichkei ten 
der Kurie, die diese Situation entstehen ließ, in der die Norweger fü r die 
engeren Lösungen der großen europäischen Probleme in Betracht ka-
men. Aber diese Entwicklungen sind j a der Stoff der Geschichte , zumal 
die Norweger diese Integration durch gezielte eigene Maßnahmen be-
trieben hatten. Dies ist das eigentlich Interessante: das Bemühen ist 
noch ebenso erkennbar wie der Erfolg. 

Was gewinnen wir auf diese Weise, wenn wir in anderer Akzentuie-
rung als die bisherige Forschung die Vielfalt der norwegischen Integra-
t ionsbemühungen betonen? / .unächst einmal wird das Bild diffuser, 
wenn nicht mehr in erster Linie die Kurie oder der norwegische 
Wunsch nach der Sicherung von Getreideimporten als Erklärung für 
die auffäl l igeren Ereignisse im Verlaufe dieses Vorgangs herangezogen 
werden. Auch der Wunsch Häkons nach weiteren Titeln ist keine aus-
reichende Erklärung, denn er lehnte die ihm angetragenen, ehrenvollen 
Angebole j a ab. Wobei er in der Beurteilung seiner Möglichkei ten rea-
listischer und damit als König auch erfolgreicher blieb als sein ambitio-
nierter Bündnispartner Alfons X.. der sich über seine Wahl zum römi-
schen König und Kaiser nicht nur freute, sondern sie auch annahm. 
Dieser überzogene Integralionsversuch trug auch zu Al fons ' innenpoli-
t ischem Scheitern bei.''*'') 

Für Häkon bestand der greifbarste Erl'oig seiner Bemühungen in der 

i-*-*) Lucas Waddin« (Ed.). Annales Minorum III. Quaracchi 19.̂ 1. 247 (S. 281) = 
l'ollhüsl. RPR (wie Anm. 15). Nr. 14121. 
' JinuviUc. Histoire (wie Anni. 1.̂ 7). Kap. 96; \'gl. aiieh Jordan. Chalienge (wie 
Anni. 1.17). 69. .hudan. ebil. 81 f.. beurteilt die Kreu/Iahrlpolitik llakons aus der 
Sieht der t-lrfordernisse des tleiligen Landes nielit sehr zustimniend. 
' "') I.iteratiir /u Alfons wie Anni. 106: vgl. außerdem /n diesem Problem: Ludwig 
Volles, Gesehiclite der iberisehen Halbinsel im Mittelalter 711 14X0. Sigmaringen 
199,3. 147-1.52. 
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Krönung durch den päpstl ichen Legaten im Sommer 1247, die das An-
sehen seines König tums nicht nur in Europa, sondern auch in Norwe-
gen festigte. Aber mit diesem Erfolg endeten die Integrat ionsbemühun-
gen nicht, und das Spekt rum dieser Bemühungen zeigt auch, daß sie 
nicht nur vom König ausgingen. So wird das Bild diffuser, aber auch 
vollständiger. Die Kontakte Norwegens mit Europa wurden offenbar 
getragen von e inem gewissen gesel lschaft l ichen Interesse. Das schließt 
Auseinandersetzungen über das T h e m a nicht aus, im Gegenteil - „ge-
sel lschaft l iche" Themen fordern immer auch Gegner heraus.'"'^) Auch 
war das Bemühen um die Tei lnahme am europäischen Ge.schehen nicht 
Häkons Hauptsorge, diese galt vor allem der skandinavischen Position 
seines Landes.''*'*) Aber das Integrat ionsbemühen, das dabei immer 
auch um die Vorteile der Distanz wußte, war doch ein bedeutender 
Aspekt einer Regierungstätigkeit , die vor e inem europäischen Horizont 
politische Chancen mit kultureller Neugier zu verbinden und abzuwä-
gen wußte und damit den Norwegern einen Höhepunkt ihrer mittelal-
terlichen Geschichte ermöglichte. Eine nüchterne Offenhei t gegenüber 
dem europäischen Geschehen war die treibende Kraft der hier geschil-
derten Kontakte. Mit Blick auf die anfangs aufgeworfene Frage han-
delte es sich also nicht um die Geschichte einer vorbehalt losen Integra-
tion, sondern um einen Prozeß souveräner, enger Kontaktaufnahme, die 
durchaus von den Chancen der europäischen Krisensituation nach dem 
Konllikt Friedrichs II. mit der Kurie profitierte. Die Fülle der Initiati-
ven, die wir hier in den Blick genommen haben, darf letztlich nicht nur 
aus einer Frage nach Motiven und Nutzen heraus interpretiert werden. 
Das Bemühen um eine Tei lnahme an der europäischen Entwicklung ist 
wohl doch nur durch die Kraft kultureller Werte und Vorbilder vollstän-
dig zu erklären. 

Gleichzeitig verweist der untersuchte Vorgang sehr klar auf die Be-
dingungen und Grenzen solcher Integration im 13. Jahrhundert . Denn 
es entstanden keine tragenden Strukturen. Die Kommunikat ion war jc-

Tis hat in Norwegen, insbesondere an den Handelsplätze durehaus auch erheb-
liche Probleme mit den Fremden gegeben. Das Problem dieser Konilikle isl insbe-
sondere von der Hansegcschichte und ihrein norwegischen Widerpart beachtet 
worden; vgl. Anm. 4. 
î '*) Vgl. da /u den knappen und kenntnisreichen Überblick von Ahasvcr von 
Draiull/lirich lloffiuann. Die nordischen Länder von der Mille des 11. Jahrhunderts 
bis 1448. in: Theodor .Schieder (Hrsg.), Handbuch der europäischen Cieschichte. 
Bd. 2. Stuttgart 19K7, 884-917 . 887-900. 
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weils wieder neu auf die Initiative einzelner Personen angewiesen. Die 
Norweger mußten die seltenen Gäste wie Nikolaus von Albano und ein 
Jahrhundert später Wilhelm von Sabina persönlich für ihr Land und 
seine Menschen gewinnen, um künftig in Rom Ansprechpartner mit of-
fenem Ohr für ihre Probleme zu finden. Auch sicherte ein guter Ruf an 
den Höfen europäischer Könige noch keinen europäischen Bekannt-
heitsgrad. So konnte Jean de Joinville, der Biograph des französischen 
Königs, der den Norweger für eine wichtige Position in seiner Kreuz-
zugsflottc gewinnen wollte, anläßlich der Ankunft des norwegischen 
Kontingents in Akkon über das Herkunftsland bemerken: qui est en la 
fm dou monde devers Occklent. 

Kommunikationscrfolge hingen stark von der persönlichen Initiative 
ab, und so veränderte sich das Verhältnis Norwegens zu Europa nach 
Häkons Tod. Zumal es auch Entwicklungen gab. die durch die Initiative 
einzelner nicht aufzuhallen waren, wie etwa den wachsenden Einfluß 
der hansi.schen Kaufieute in Norwegen, die ihre Macht 1284/85 in einer 
Handelsblockade erstmals massiv unter Beweis stellten. Die.se spätere 
Entwicklung wird zumindest von norwegischen Historikern nicht als 
gelungene Integration verstanden. 

Damals aber war Häkon schon 20 Jahre tot. Während seiner Regie-
rungszeit hatte er sich im Interesse seines Königtums und seines Lan-
des um enge europäi.sche Kontakte bemüht, etliche Norweger hatten es 
ihm darin gleichgetan, und diese Bestrebungen hatten erheblichen Er-
folg. Die enge Verbindung der Norweger zur Kurie, die eine der Aus-
gangsfragen dieser Untersuchung war, wirkte auch darin nach, daß 
Norwegen 1274 das einzige skandinavische Land war, das auf dem 
zweiten Konzil von Lyon durch eine königliche Gesandtschaft vertre-
ten wurde.'"'") 

Zusammenfassung 

Der Beitrag untersucht das Spektrum der norwegischen Kontakte mit 
dem Papsttum und den europäischen Kernländern (v. a. England, 
Frankreich und Deutschland) in der Zeit Häkons IV. (1217-1263). Die 
bislang bekannten politischen Initiativen (Häkons Krönung durch einen 

"'') Joim iHc, Hisloire (wie Aniii. 1.̂ 7). K;ip. 96. 
Hiirklitirtl Rohcrf-. Das /woilc Kon/il von Lyon 11274|. (Konziliciigeschichtc, 

Rh. A.) Padcrborn/Müncheii/Wien/Zürich 1990. 54-5(). 
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päpstlichen Legaten, das Angebot der Kaiserkrone, das norwegisch-ica-
stilische Bündnis) werden dabei in einenn engen Zusammenhang mit 
der gleichzeitigen Rezeption icuitureller europäischer Standards in Nor-
wegen interpretiert. Das norwegische Interesse an diesen Standards 
wird seit den 30er Jahren des 13. Jahrhunderts deutlich intensiver und 
läßt sich in der Zeit Häkons als ein Prozeß bewußter Hinwendung zum 
europäischen Zentrum interpretieren. Diese Orientierung führte im Ge-
genzug dazu, daß die Norweger zunehmend in die politischen Szena-
rien dieser europäischen Umbruchszeit einbezogen wurden. Sie nutzten 
diese neuen Möglichkeiten mit zurückhaltender Umsicht. Der Vorgang 
zeigt damit eine bedeutende Facette erfolgreichen königlichen Han-
delns in der norwegischen Ge.schichte des 13. Jahrhunderts und ist zu-
gleich ein Modellfall für das Studium der Kontakte von kultureller Pe-
ripherie und europäischem Zentrum. 
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