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Burgen und Schlosser in der Capitanata im 13. Jahrhundert

Ein Uberblick

Die Capitanata, der nordliche Teil Apuliens, eine Landschaft, deren Grenzen sich 

im wesentlichen mit denen der heutigen Provinz Foggia decken1, riickte im 13. 

Jahrhundert in den Brennpunkt des Weltgeschehens. Die Capitanata wurde das 

bevorzugte Herrschaftsgebiet Kaiser Friedrichs IE von Hohenstaufen (1212— 

1250), das Land seines Regierungssitzes Foggia, der zahlreichen Lust- und Jagd- 

schldsser in der Umgebung der Residenz, des Palastkastells Lucera und schliefilich 

auch das Land seines Sterbeortes Fiorentino. Als Herzstiick des stidita- 

lienischen Reiches der Staufer spielte die Capitanata im politischen, geisti- 

gen und kulturellen Geschehen dieser Zeit eine hervorragende Rolle, die freilich 

nicht lange wahrte, sondern schon im spaten 13. Jahrhundert zu Ende ging. Mit 

der Verlegung des Regierungssitzes nach Neapel unter Karl I. von Anjou verlor 

die Provinz ihre Vorrangstellung, um schliefilich in der spanischen Zeit als Neben- 

schauplatz zu drtickender Armut und vblliger Bedeutungslosigkeit hinabzusin- 

ken. Im mittleren 13. Jahrhundert aber lagen hier, seit Friedrich II. das Land 

im Jahre 1221 zum ersten Mai betreten hatte, das Zentrum des Reiches und die 

Residenz des Herrschers, hier liefen die weitverzweigten Faden seiner Politik 

zusammen, entstanden machtige und bedeutende Bauten, hier fanden sich viele 

der bevorzugten Aufenthaltsorte des Kaisers2.

Von alledem ist fast nichts geblieben. Vom Palast in Foggia nur der bis heute 

nicht sicher gedeutete Torbogen (Bild 1), in Lucera der Unterbau des kaiserlichen 

Palastes, an manchen Orten Reste von Kastellen oder Schldssern, und einsam er- 

hebt sich in Fiorentino der bizarre Rest eines Turmes, der den kahlen Hohen- 

riicken liber dem Tavoliere di Puglia beherrscht (Bild 3). Von vielen anderen 

Bauten sind bestenfalls Ruinen oder verunstaltete Reste tibrig. Die allseits be- 

kannten, besser erhaltenen Werke Friedrichs IL, Castel del Monte, die Kastelle 

von Bari, Trani, Gioia del Colle, Oria, Lagopesole und andere, stehen alle in den 

mittleren und stidlichen Regionen Apuliens bzw. in Lucanien. Die Capitanata da-

(Die genauen Literatur-Zitate siehe im Literatur-Verzeichnis bzw. unter den betreffenden Orten in 

der Liste der Objekte).

1 Die Grenzen der Capitanata werden heute im wesentlichen durch die Flufilaufe des Fortore 

und (in Fortsetzung) des Saccione sowie des Ofanto bezeichnet. Sie verliefen im 13. Jahrh. im 

Bereich des Apennin weiter westlich, an der Nordflanke weiter nbrdlich. Termoli, das sparer 

zur Provinz Molise kam, zahlte zur Capitanata. Vgl. TCI, Puglia (1962) Ilf.

2 Haseloff, Die Bauten der Hohenstaufen 43 ff.



Burgen und Schlosser in der Capitanata im 13. Jahrhundert 417

gegen, obwohl einst das mafigebende Zentrum, bietet heute kaum noch uberragen- 

de Zeugnisse aus der Zeit des Kaisers oder seiner Sbhne.

Dennoch war es konsequent und, wie Werner Korte treffend meint3, ’das Gebot 

einer historisch-politischen Einsichff, dafi Arthur Haseloff sein grofiangelegtes 

Werk ’Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalienc im ersten Jahrzehnt unseres 

Jahrhunderts mit der Capitanata begann. Uber die Capitanata ist diese verdienst- 

volle Arbeit freilich nicht hinausgelangt, und es erscheint zweifelhaft, ob sie iiber- 

haupt einmal fortgesetzt oder gar vollendet werden kann4.

3 Korte, Das Kastell Kaiser Friedrichs II. in Lucera 48.

4 Haseloffs Manuskript war nach Willemsen 1914 druckfertig. Siehe auch Willemsens Ausfiih- 

rungen uber die geplanten Fortsetzungen des Haseloffschen Werkes in: Die Bauten der Hohen

staufen 10 f. sowie Anm. 7 u. 8.

Im Nachlafi von Arthur Haseloff in der Universitatsbibliothek Kiel finden sich im Kasten 

’Capitanata' keine Unterlagen, die wesentlich uber das verbffentlichte Material hinausgehen. 

Ausnahmen bilden Handskizzen von Vico, Montecorvino, S. Severe und Torre Alemanna, die 

der Verf. auszuwerten beabsichtigt. Weitere (u. a. von Deliceto, S. Lorenzo, Tertiveri und
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Haseloff hat, wie Korte sagt5, die Baureste der Capitanata aufgenommen und 

beschrieben: 'Lucera und Foggia, Castel Fiorentino und die kleineren Bauten die- 

ser Gegend wurden damals derart erschbpfend untersucht, dab neue Funde hier 

das Gesamtbild nicht mehr wesentlich andern konnenh Und Korte kommt zu dem 

SchluB, dafi ’fur die Bauten im Umkreise der kaiserlichen Residenz . . . nur noch 

erganzende Nachtrage zu erwartenf seien. So schien etwa die ausfiihrliche Dar- 

stellung Luceras, die allein mehr als die Halfte von Haseloffs Buch einnimmt, 

tatsachlich eine abschliefiende Behandlung dieses Baudenkmals zu bieten. Bei ge- 

nauer Prufung des Komplexes drangt sich jedoch die Frage auf, ob Kortes Fest- 

stellungen heute, 50 Jahre nach dem AbschluB von Haseloffs Arbeiten, noch Gi.il- 

tigkeit haben.

Zweifellos stellt Haseloffs Publikation fiir ihre Zeit eine imponierende Leistung 

dar, die bleibenden Wert besitzt. Historische und kunsthistorische Methodik, ver- 

bunden mit dem Versuch exakter Bauaufnahmen und fotografischer Dokumenta- 

tion, haben zu bemerkenswerten Ergebnissen gefiihrt. In der Zusammenstellung 

und Auswertung des grundlegenden Urkundenmaterials bieten dariiber hinaus die 

Erganzungsbande Eduard Sthamers6 eine vorziigliche Basis, auch fiir jede Weiter- 

arbeit. Nicht nur bei der Erfassung der Objekte, besonders auch im Bereich der 

Bauaufnahmen, zeigen sich jedoch schmerzliche Liicken: Nur ein kleiner Teil der 

vorhandenen Bauten wurde in Planen dokumentiert.

Haseloff hatte in den Jahren vor dem 1. Weltkrieg Aufmessungen verschiedener 

Kastelle durchgefiihrt oder eingeleitet, fur die er die Architekten Erich Schulz und 

Philipp Langewand gewann. Vor allem Lucera wurde damals aufgenommen, und 

das Ergebnis in Haseloffs Werk publiziert. Es sind dort auch Grundrisse, Schnitte 

oder einzelne Bauteile der Kastelle von Termoli, Civitate, Fiorentino und Tertiveri 

wiedergegeben, zu denen noch Turmgrundrisse von Monte S. Angelo, schematische 

Plane der Ruinen von S. Lorenzo und schlieBlich ein von G. Abatino stammender 

GrundriB des Kastells von Manfredonia hinzukommen. Damit sind die Bauauf

nahmen jedoch bereits erschopft. Wie aus seinen Angaben hervorgeht, hat Haseloff 

die Ortlichkeiten nicht alle selbst gesehen, sondern zum Teil von Mitarbeitern 

besuchen lassen7. Weshalb man von weiteren Aufnahmen absah, ist nicht bekannt. 

Jedenfalls hat der Kriegsbeginn von 1914 den Arbeiten ein Ende gesetzt.

In jiingster Zeit hat Carl A. Willemsen in einer aufschluBreichen Studie den dor- 

nenvollen Weg der Erforschung der italienischen Stauferbauten von den Anfan- 

gen an treffend nachgezeichnet und damit ein bewegendes Kapitel deutscher 

Wissenschaftsgeschichte herausgestellt8. Auch hier wird deutlich, daB die deutsche

S. Agapito) sind nur schwer zu deuten. Der Verf. dankt Herrn Dr. Otfried Weber fiir die 

freundliche Erlaubnis zur Einsichtnahme.

Fotografische Unterlagen Haseloffs zu Bauten in der Capitanata liegen, nach einer freund- 

lichen Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Hubala, im Kunsthistorischen Institut der Universitat 

Kiel. Sie konnten noch nicht eingesehen werden.

5 Korte a. a. O. 48, ebenso das folgende Zitat.

6 Vgl. die Angaben im Literaturverzeichnis. Der Erganzungsband III (Leipzig 1926) behandelt 

die Bauten in Apulien und der Basilicata und gehort daher nicht in diesen Zusammenhang.

7 So wurden z. B. Guardiola 1911 von Dr. Mannowsky, S. Marco la Catola und S. Agata di 

Puglia von Dr. Wackernagel besucht. — Haseloff a. a. O. 94 Anm. 3 sowie 344 Anm. 1 u. 347 

Anm. 4. - Beziiglich S. Lorenzo vgl. 85 Anm. 8.

8 Willemsen, Die Bauten der Hohenstaufen 9 ff.
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3 Fiorentino, Kastellruine. Ansicht von Osten.

Forschung seit Haseloff nicht entscheidend weitergekommen ist, und erst in den 

letzten Jahren zeichnen sich wieder einige Fortschritte ab, zu denen Willemsens 

Initiativen entscheidend beigetragen haben.

Als Ergebnis zeigt sich also, dafi von den zahlreichen Burgbauten und Bauresten 

der Capitanata trotz der Haseloff’schen Arbeiten nur eine begrenzte Zahl erfafit 

und untersucht wurde. Da auch die italienische Literatur nur in einigen Fallen 

Erganzungen und im allgemeinen keine zeichnerischen Aufnahmen liefert, sind 

die meisten Bauten so gut wie unbekannt geblieben. Auch Bodo Ebhardts grofies 

Werk uber die Burgen Italiens hat fur die Capitanata, sieht man von Lucera und 

Manfredonia ab, kaum etwas beigetragen9. So bleibt hier noch ein lohnendes 

Feld fur wissenschaftliche Arbeiten im Gebiet des mittelalterlichen Wohn- und 

Wehrbaues zu erkunden und darzustellen.

Allerdings darf nicht ubersehen werden, dafi sich weiterfuhrenden Untersuchungen 

aufierordentliche Schwierigkeiten entgegenstellen. Das heute noch in manchen 

Teilen unwegsame Gebiet, etwa im Bereich des Monte Gargano und in den Bergen 

des Apennin, ist trotz bedeutender Fortschritte im Strafienbau schwer zu bereisen. 

Die zu erwartende Ausbeute erscheint meist gering. Zahlreiche Bauten sind vollig 

verschwunden, manche gar nicht zu lokalisieren, andere bis zur Unkenntlichkeit 

verbaut oder so weitgehend in spatere Gebaude einbezogen, dafi Bauaufnahmen 

kaum Erfolg versprechen. Grofie Ruinenstatten, darunter Civitate, Montecorvino 

und Fiorentino, waren iiberhaupt nur durch kostspielige Grabungen zu erschliefien.

9 Ebhardt, Die Burgen Italiens, Bd. IV u. V. mit versch. Abb. sowie Bd. VI (Register). Ebhardt 

hat schon 1902 in Apulien gearbeitet; vgl. die Darstellungen von Lucera, Bd. IV Taf. 173,2 sowie 

von Castel del Monte und Lecce.
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Kurzum, jede Weiterarbeit auf diesem Gebiet mufi mit betrachtlichen Hinder- 

nissen rechnen und bedarf sorgfaltiger Planting. Neue Erkenntnisse lassen sich 

daher nur in kleinen Schritten erzielen.

Der mit Bild 2 erstmals gegebene Versuch einer Burgenkarte der Capitanata 

basiert einerseits auf historischen Nachrichten, vor allem auf dem sog. ’statutum 

de reparatione castrorum", andererseits auf den noch heute vorhandenen Bauten 

und Bauresten der Burgen und Schlosser in den bezeichneten Orten und Ruinen- 

statten. Diese Karte gilt in erster Linie fiir das 13. Jahrhundert, d. h. vom Ende 

der Normannenherrschaft - uber Kaiser Friedrich II. und seine Nachfolger Kon

rad IV. und Manfred - bis zu Karl I. von Anjou. Spatere Burg- und Palast- 

bauten sind nur in Einzelfallen verzeichnet. Unterschieden wurden zunachst 

’castra" und ’domus" (bzw. ’palacia"), soweit sie in den iiberlieferten Dokumen- 

ten als solche klassifiziert erscheinen, wobei freilich Uberschneidungen der Begriffe 

vorkommen. Weiterhin sind die in Resten noch vorhandenen gegentiber den vdl- 

lig verschwundenen Bauten abgesetzt. Die Zahlen bedeuten die laufende Nummer 

im Statut nach der Zahlung Sthamers. Weitere Kennzeichen beziehen sich auf die 

wichtigsten Nennungen in den von Sthamer edierten Dokumenten der Anjou- 

Zeit10. Einige der historisch nachgewiesenen Bauten konnten bisher nicht sicher 

identifiziert werden und sind daher in einer eigenen Liste zusammengestellt.

Entscheidende Bedeutung fiir die systematische Erfassung der Burg- und Schlofi- 

bauten besitzt vor allem das bereits genannte, von Haseloff nicht geniigend aus- 

gewertete Statut fiber die Reparatur der Kastelle, ein Dokument, das zwar nur 

in Abschriften nach Fassungen der Anjou-Zeit vorliegt, vermutlich aber auf die 

Regierungszeit Friedrichs II. und normannische Vorganger zuriickgeht11. Es ent

halt in ausftihrlichen, nach Provinzen geordneten Listen der Bauten ’die gesetz- 

mafiige Feststellung der Gemeinden und Personen, die gewohnheitsrechtlich zur 

Reparatur kurialer Kastelle verpflichtet waren, soweit nicht diese Verpflichtung 

der Kurie selbst oblag"12. Sthamer vermutet mit guten Griinden, dafi Friedrich II. 

zu Anfang der dreifiiger Jahre durch die Schaffung des Amtes der ’provisores 

castrorum" die Kastellverwaltung in eine neue Ordnung brachte und dabei die aus 

der normannischen Zeit herriihrenden Gewohnheitsrechte in bezug auf die Repa

ratur der Kastelle sammeln liefi und kodifizierte13.

Diesem Umstand verdanken wir die namentliche Aufzahlung der Wehr- und 

Wohnanlagen, die auf diese Weise (nach dem Stand der Anjou-Zeit) urkundlich 

bezeugt sind, und gliicklicherweise ist gerade der Inhalt der fiir die Capitanata 

geschaffenen Listen iiberliefert. Das Statut umfafit die der Kurie, d. h. der kai

serlichen Verwaltung unterstehenden Burgen und Schlosser, der - wie es in anjoui- 

nischer Zeit heifit - ’castra domus et palacia solaciorum et massariarum"14.

Die ’castra" des Statuts sind als Kastelle den Burgen nach mitteleuropaischen 

Begriffen insoweit gleichzusetzen, als sie vornehmlich Wehrbauten darstellten und 

eine militarische Besatzung aufnahmen. Kaiserliche Wohnstatten waren sie im

10 Sthamer, Erganzungsband I, 16 f. 58. 63. 99 ff. sowie Erganzungsband II (Urkunden).

11 Sthamer a. a. O. 83 ff. u. 94 ff., speziell 99-104. - Haseloff a. a. O. 11 ff.

12 Sthamer a. a. O. 91.

13 Sthamer a. a. O. 43 u. 83.

14 Sthamer a. a. O. 84.
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allgemeinen nicht. Andererseits erfiillten die ’domusc oder ’palacia' in aller Regel 

keine militarischen Aufgaben, sondern dienten dem Kaiser oder seiner Hofhaltung, 

sei es als zeitweilige Aufenthaltsorte (z. B. fiir die Jagd), als Verwaltungssitze 

oder als landwirtschaftliche Betriebe.

Fiir die Capitanata umfafit das Statut insgesamt 50 Bauten15. Den Gegensatz zu 

diesen ’Demanialkastellen' bildeten die in den bdanden von Lehnsleuten befind- 

lichen ’Baronialkastellec, die in der Regierungsprovinz bei weitem in der Mmder- 

zahl gewesen sein diirften. Es bleibt zu prufen, ob sich unter den nachgewiesenen, 

aber nicht im Statut genannten Objekten auch solche befanden oder Bauten, die 

zumindest zeitweise als solche galten16.

Der Sichtung des historischen Materials, das seit Sthamers eindringlichen Ar- 

beiten in wesentlichen Teilen vorliegt, sollte nunmehr die moglichst vollstandige 

Erfassung der Bauten, die Klarung ihrer Funktionen im Landschaftsraum und 

die vorlaufige Gliederung der Bautypen folgen. Hierzu kbnnen zunachst nur 

zusammenfassende Anmerkungen gegeben werden.

Geographisch gliedert sich die Capitanata in drei Bereiche, in die wellige Ebene 

des sog. Tavoliere di Puglia mit dem alten Zentrum San Severo, eine Landschaft, 

die an der Nordkiiste des Monte Gargano siidlich Termoli beginnt und im Siiden 

an den Hiigeln der Murge endet. Sie bildet den natiirlichen Zugang nach Apulien 

von Norden her. Den Ostteil der Capitanata nimmt der eigentliche ’Spornc des 

Monte Gargano ein, der als bis zu 1000 m hohes, von tiefen Talern durchzogenes 

Kalkgebirge in das Adriatische Meer vorstobt und dem als Annex die Tremitischen 

Inseln zugehdren. Das alte Zentrum dieses Gebietes ist Monte S. Angelo mit 

dem beriihmten Heiligtum des Erzengels Michael. Der wichtigste Hafenplatz der 

Capitanata blieb bis zum Ausbau Manfredonias Siponto. Jenseits des Tavoliere, 

nach Westen hin, erstrecken sich zwischen den Flufitalern von Fortore und Cara- 

pelle die Monti della Daunia, die bis fiber 1000 m aufsteigen und als ein stark 

gegliedertes Bergland dem Zentralmassiv des Apennin vorgelagert sind. Durch 

diese Region zieht sich die Grenze der Capitanata gegen Campanien ebenso wie 

die wichtige Ost-West-Verbindung von Foggia nach Benevent und Neapel.

Ausgehend von dieser geographischen Situation lassen sich die Burgen und Schlos

ser der Capitanata in drei Hauptgruppen teilen, in die Bauten des Tavoliere di 

Puglia (einschlieftlich der Residenz Foggia), die des Monte Gargano und die der 

Apenninen-Vorberge. Gestiitzt auf diese Gliederung kann man versuchen, die 

Bedeutung der Anlagen im Burgennetz dieser historisch so reich gepragten Land

schaft zu erklaren.

Die Kastelle der nordlichen Capitanata beschirmten den Zugangsweg zum Tavo

liere und damit nach Apulien uberhaupt, der an der Ostkiiste Italiens, aus den 

Abruzzen und von Molise her, bei Termoli apulisches Gebiet erreichte. Dort steht 

noch heute das Starke Hafenkastell dieser Stadt. Ahnlich ist die Funktion der 

Kastelle von Serracapriola und Civitate zu verstehen. Lucera, im Zentrum des

15 Dabei wurden die beiden ’Castra Lucerie vetus et novum1 (Statut Nr. 49) einfach gezahlt und 

das ’Castrum Montis Viridis' (Statut Nr. 92, Monteverde), obwohl im Prinzipat gelegen, 

mitgerechnet. Fiir Nr. 90 (Castrum Rocce s. Agathes) wurde vermutungsweise Rocchetta S. 

Antonio angenommen. Vgl. die Liste der Bauten.

16 Sthamer a. a. O. 89 und Haseloff a. a. O. 348 Anm. 2.



422 Dankwart Leistikow

Tavoliere in aufierst gfinstiger, strategisch wichtiger Position gelegen, war seit 

alters her die beherrschende Zitadelle und seit Karl von Anjous Neubauten auch 

die starkste Festung des Landes. Sie beschutzte in staufischer Zeit die nur schwach 

befestigte Residenz in Foggia und auch die zahlreichen Jagd- und Lustschlbsser 

im Umkreis dieser Residenz. Auch im Siiden des Tavoliere finden sich noch einige 

Anlagen. Jedoch brauchte an dieser, dem Inneren Apuliens zugewandten Flanke 

kein eigener Festungsgiirtel ausgebaut zu werden, zumal sich jenseits des Grenz- 

flusses Ofanto, auf den Hiigeln der Murge, das machtige Kastell von Canosa di 

Puglia erhob. Die meisten Bauten des Tavoliere standen in mehr oder weniger en- 

gem Zusammenhang mit der kaiserlichen Hofhaltung, und viele waren eher feste 

Hauser oder landwirtschaftliche Anwesen als Kastelle im eigentlichen Sinne17.

Anders die Burgen im Monte Gargano. Ihre Errichtung folgte in erster Linie 

den Bedfirfnissen der Verteidigung, denn bier offnete sich dem Meer zu eine 

uberaus lange, ungeschutzte Kfistenstrecke, die im Laufe der Jahrhunderte immer 

wieder feindlichen Angriffen ausgesetzt war. Es lag daher im Interesse des je- 

weiligen Landesherren, eine Kette von Befestigungen auszubauen, die insbesondere 

dem Schutz der Hafenstadte und der landeinwarts gelegenen Siedlungen diente. 

Die Sicherung dieser Platze erforderte Militarbauten ohne representative An- 

spriiche, Kastelle, die allein auf die Bedingungen einer Besatzung und einer wir- 

kungsvollen Abwehr des Gegners ausgerichtet waren. Vor alien anderen steht 

Monte S. Angelo als eine aufierordentlich feste Burganlage, die in ihrer beherr- 

schenden Position mcht nur das Zentrum des Gargano-Gebirges beschirmte, son- 

dern auch den Schutz des Michaels-Heiligtums iibernahm. Die Nordseite des 

Sporns deckten die Kastelle auf den Tremitischen Inseln (Bild 4), von Sannicandro 

Garganico, Carpino, Vico und Peschici, die ostliche Spitze besetzte Vieste. 

Die westliche Landseite des Gargano blieb bezeichnenderweise fast frei von 

Befestigungen. Hier sind neben Apricena, das als haufiger Aufenthaltsort Kaiser 

Friedrichs IL bezeugt ist, nur Rignano und das ratselvolle, einsam gelegene Castel 

Pagano zu nennen. Die eindrucksvollsten Wehranlagen finden sich in Manfredonia, 

das wohl noch unter Manfred begonnen, aber erst unter Karl I. von Anjou aus

gebaut wurde. Dieses Kastell, das besterhaltene der Capitanata, ist von ganz 

besonderem Interesse, zumal detaillierte Bauakten der Anjou-Zeit einen gewissen 

Einblick in den Bauablauf geben18.

Das System der Kfistenbefestigung erfuhr noch in spanischer Zeit eine wirksame 

Erganzung durch eine grofie Zahl fester Wachtiirme, deren Triimmer noch heute 

an vielen Orten aufrechtstehen. Auch ihre Erfassung ware eine lohnende Aufgabe. 

Eine dritte Gruppe schliefilich bilden die am wenigsten bekannten Burgen in den 

Vorbergen des Apennin, deren machtigster, fiber dem Tavoliere aufragender 

Vorposten das leider vdllig untergegangene Kastell von Troia war. Aufier den 

beiden, ehemals mit Bischofsstadten verbundenen Kastellen von Tertiveri und 

Montecorvino gibt es in diesem weitlaufigen Bergland zahlreiche, meist stark ver- 

baute Anlagen, die haufig angrenzende Siedlungen schiitzten und in spaterer 

Zeit als Baronialburgen erscheinen. Die gebirgige Struktur der Landschaft erfor-

17 Haseloff a. a. O. 15 ff.

18 Sthamer, Erganzungsband II, 133-168 und Haseloff a. a. O. 387-407.
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4 Tremitische Inseln. Kastell auf der Hauptinsel S. Nicola. Ansicht von Osten.

derte eine an den natiirlichen Gegebenheiten orientierte Planting. Hier stehen die 

Kastelle, ebenso wie die Siedlungen, hating in abseits gelegenen, isolierten Berg- 

lagen. Reprasentativbauten fehlen vbllig, wenn auch so bedeutende Festungen 

wie Ascoli Satriano, S. Agata di Puglia und Rocchetta S. Antonio dort zu ver- 

zeichnen sind. Nur am Turm von Pietra Montecorvino kiinden edle spitzbogige 

Doppelfenster von einem entwickelten Formsinn der Bauherrn. Das grofie Kastell 

von Deliceto gehbrt zu den besterhaltenen Anlagen und wurde schon von Hase

loff als wichtig erkannt19.

Erst auf der Basis eingehender Baudokumentation konnte an eine vergleichende 

Betrachtung dieser Bauten gedacht werden, die klare Mafistabe fur eine Trennung 

der Batiperioden, mindestens von der normannischen bis zur spanischen Epoche, 

lieferte; ist es doch geradezu ein Kennzeichen vieler Burgen in der Capitanata, 

daft Batiteile der verschiedensten Epochen zu einem schwer entwirrbaren Konglo- 

merat zusammengewachsen sind. Das nachste Ziel ware die Herausarbeitung von 

Bautypen, ihrer charakteristischen Merkmale und Details sowie der Verstich einer 

zuverlassigen Datierung. Dabei sollte die fur die deutsche Forschung naheliegende 

Gefahr, sich einseitig auf die Bautatigkeit Kaiser Friedrichs IE festzulegen, von 

vornherein vermieden werden20. Diese Problemstellung aufzugreifen, konnte erst 

ein weiterer Schritt der Forschung sein.

19 Abb. der Fenster von Pietra Montecorvino bei Haseloff a. a. O. 379 Abb. 79. — Deliceto ebd. 

381-384.

20 Schon Haseloff und Sthamer haben dies richtig erkannt und ihre Arbeiten auch auf die Anjou- 

Zeit erstreckt. — Vgl. dagegen den diesbeziiglichen Vorbehalt Willemsens gegeniiber Haseloffs 

Werk: Willemsen a. a. O. 10.
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5 Termoli, Kastell. Ansicht von der Seeseite (Nordosten).

Die Untersuchung der Bautypen hat durch Haseloffs Arbeiten bereits eine erste 

Basis erhalten. Das erwahnte Statut fiber die Reparatur der Kastelle unterscheidet 

’castrac und ’domusc bzw. ’palaciac, setzt also verwaltungsrechtliche Mafistabe, 

die nur begrenzte Rtickschliisse auf die Bautypen zulassen. Immerhin kbnnen 

tinter den ’castra‘, wie bereits erwahnt, vornehmlich zur Verteidigung eingerich- 

tete Kastelle, unter den ’domusc und ’palacia‘ schwach oder gar nicht befestigte 

Lust- und Jagdschlbsser oder landwirtschaftliche Hbfe (masserien) verstanden 

werden. Dariiber hinaus mufi sich die Klarung der Bautypen aber an den vorhan- 

denen Bauresten orientieren.

Unter diesen Voraussetzungen sind schon bei einer ersten Betrachtung folgende 

charakteristische Grundformen festzuhalten:
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6 Lucera, Blick auf die Ringmauer und das Palastkastell Kaiser Friedrichs II.

Die ’Turmburgc erscheint als eine Bauform, die einen zentralen, beherrschenden 

Turm oder Donjon als Kern einer meist symmetrischen, konzentrischen Wehran- 

lage herausstellt. Der Turm steht dabei haufig auf einer (zuweilen geboschten) 

Plattform und ist von einem Graben umgeben. Die Baumasse der Plattform kann 

Gange oder Raume enthalten oder solche als Aufsatz tragen. Die Grundgestalt ist 

quadratisch, auch rund oder vieleckig.

Der ’Kastelltyp' zeigt eine vorwiegend regelmafiige, mit (runden oder viereckigen) 

Ecktiirmen bewehrte, rechteckige, quadratische oder trapezoide Vierfliigelanlage 

um einen zentralen Innenhof, von dem aus die nutzbaren Raume erschlossen wer- 

den. Die Eckturme sind durch geradlinig gefiihrte Mauerziige verbunden, die den 

Burgbauten als Aufienwand dienen.

Der Typ der ’domus‘ bildet in der urkundlich bezeugten Form21 ein aus mehreren 

getrennten Gebauden bestehendes Ensemble von Bauten verschiedener Zweck- 

bestimmung. Fur ausgesprochene Jagd- oder Lustschlbsser ist in der Capitanata 

bisher kein Grundrifi nachgewiesen.

Sonderformen treten hinzu, vor allem die verschiedenen Beispiele der dem 

Gelande angepafiten Hohenburg, die freilich auch den Kastelltyp oder die Turm- 

burg variieren kann.

Aufierhalb einer typenorientierten Einordnung im angedeuteten Rahmen diirften 

schlieblich der kaiserliche Palast in Foggia und auch das phantasievolle, vollig 

untergegangene Lustschlofi von S. Lorenzo in Carmignano bleiben.

Als treffendes Beispiel fur eine Turmburg gilt mit Recht das Hafenkastell von 

Termoli (Bild 5), das freilich in spanischer Zeit in bisher nicht sicher bekanntem 

Umfang verandert wurde. Auf einem hohen, pyramidalen Sockel erhebt

21 Siehe die weiter unten zit. Beschreibung von Sala. Nachweis in Anm. 30.
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7 Tertiveri, Kastellruine. Ansicht von Osten.

sich wie auf einer Plattform ein quadratischer, zwei Stockwerke hoher Turin. 

Haseloff sah in ihm eine Vorstufe fur das kaiserliche Palastkastell von Lucera, 

das ebenfalls dem Turmtypus zu folgen scheint, allerdings mit quadratischem 

Innenhof, der zudem oben ins Achteck ubergefiihrt wurde. Der auch in Lucera 

vorhandene pyramidale Sockel (Bild 6), wesentlich flacher als in Termoli und 

im Inneren mit einer Schutzengalerie versehen, soil nach den neuesten Unter- 

suchungen erst der Bautatigkeit Karls I. von Anjou angehbren22. Besonders klar 

ist der Turmtypus allerdings in Tertiveri vertreten, wo ein mindestens dreige- 

schossiger Turmbau uber einer flachen, geboschten, von einem Graben umzogenen 

Plattform aufsteigt (Bild 7). Auch das sehr zerstorte Kastell in Fiorentino lafit 

sich vermutlich diesen Beispielen anreihen23. Eine geradezu monumentale Aus-

22 Willemsen a. a. O. 25 ff. - Zur Turmburg siebe Haseloff a. a. O. 219 ff.

23 Uber Fiorentino bereitet der Verf. einen eigenen Beitrag vor.
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8 Manfredonia, Kastell. Ansicht von Osten.

pragung der Turmburg aufierhalb der Capitanata hat Haseloff mit der Anlage 

von Tor Sapienza (in der rbmischen Campagna) in einer Abbildung vor den 

Veranderungen des 20. Jahrhunderts vorgestellt24.

Die weite Verbreitung der Turmburg im Mittelmeerraum steht aufier Zweifel. 

Die Herkunft des Typus diirfte liber byzantinische Beispiele auf antike Vorbilder 

zuriickzuverfolgen sein25. Fiir Sizilien sind die im Ursprung normannischen 

Turmburgen von Adrano und Paterno immer wieder zitiert worden26. In 

Apulien kbnnen aufierhalb der Capitanata die Tiirme von Ruvo (zerstdrt), 

Bitonto und Rutigliano angefiihrt werden, ebenso spatere Beispiele, auf die 

Ebhardt hinweist27. Vor allem bedurfte der Turm von Leverano, ein frei- 

stehender Bau auf viereckigem Sockel, angeblich von Friedrich II. errichtet, einer 

naheren Untersuchung28.

24 Haseloff a. a. O. 220 Abb. 34 und Willemsen a. a. O. Abb. 40. — Als Vergleichsbeispiel zu 

Lucera nennt Haseloff nach Bertaux den Rundturm von Arpaja im Prinzipat: Haseloff a. a. O. 

220.

25 Tuulse, Burgen des Abendlandes 81 ff.

26 O. Piper, Burgenkunde (Neudruck der 3. Aufl. v. 1912, Frankfurt/M. 1967) 246, Fig. 157 

u. 158. - Ebhardt, Der Wehrbau 315 ff. mit Abb. - Willemsen, Siiditalien 61 Abb. 2 u. 

78 Abb. 1. — Hier handelt es sich freilich um ’echte‘ Donjonbauten, die differenzierte Innen- 

raume und iiberdies rechteckigen GrundriB zeigen.

27 Ein grower Rundturm auf polygonalem Unterbau stand in Ruvo: vgl. Nella Terra di Bari, 

Ricordi di Arte Medioevale; pubblicati a Cura del Comitato per la Mostra di Arte Pugliese 

alia Esposizione di Torino (Trani 1898) 52 Abb. 113. - Den ohne die umgebende Plattform 

erhaltenen Rundturm von Bitonto von ca. 16 m Durchmesser hat Ebhardt (a. a. O. 295 f.) 

aufgenommen und beschrieben (mit Abb.). Dort sind auch die kleineren (u. jungeren!) Anlagen 

von Torre del Parco und Torre del Belloluogo behandelt (296 mit Abb.).

28 Gutc Abb. in: Puglie, Guide Regionali Illustrate 56; siehe auch TCI, Puglia (1962) 423.
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9 Torre Alemanna. Gesamtansicht (nach Haseloff).

Mit diesen Beispielen ist der Rahmen umrissen, der zunachst fur die Darstellung 

der Turmburg in Apulien gezogen werden mufi. Es ware aber verfriiht, schon 

jetzt weitergehende Deutungen zu versuchen.

Den Typ des Kastells als einer mit Eckturmen bewehrten Vierfliigelanlage hat 

am deutlichsten Manfredonia bewahrt (Bild 8). Hier sind drei runde Ecktiirme 

und einer auf quadratischem Grundrifi (der noch Eckbuckelquadern aufweist) in 

die Eckpunkte der regelmafiigen Anlage eingebunden und ebenso wie die teilweise 

veranderten Flugel der Quadratseiten ziemlich gut erhalten. Die spateren AuBen- 

werke haben diesen Kernbau mit ihren Bastionen umfangen und damit den 

Grundungsbau zuriickgedrangt. Unter den tibrigen Bauten konnten Apricena 

und Sannicandro sowie vor allem Vico emen ahnlichen Typus darstellen, wah- 

rend fur Peschici und Vieste genaue Untersuchungen noch ausstehen. Auch 

spatere Baronialburgen haben diese Grundform ubernommen, wie sich etwa in 

Serracapriola und Torremaggiore zeigt.

Von den kaiserlichen ’domus‘ oder ’palaciac hat sich leider keine erhalten, wenn 

man nicht die von Haseloff kurz betrachteten Bauten von Torre Alemanna 

hierzu rechnen will29. Diese Gebaudegruppe gibt sich als eine aus mehreren 

Einzelhausern zusammengesetzte Anlage zu erkennen, wie sie auch in der 

tiberlieferten wichtigen Beschreibung einer weiteren ’domusc vorgestellt wird 

(Bild 9).

Dieser von Sthamer veroffentlichte Urkundenauszug30 beschreibt die Bauten 

von Sala bei San Severo, wo sich anscheinend eine enge Verbindung von SchloB

29 Haseloff a. a. O. 380 f. datiert den Ban ohne nahere Begriindung: ’nicht vor dem 14., viel- 

leicht sogar erst im 15. Jahrhundert entstanden/

30 Sthamer, Bruchstiicke mittelalterlicher Enqueten 84 ff. - Das Zitat nach Haseloff a. a. O. 61.
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10 Monte S. Angelo, Kastell. Ansicht von Westen.

und Gutshof befand: ”Das Palacium war das Herrenhaus des Gutshotes (’casalec), 

in ihm lag im ObergeschoB der herrschaftliche Wohnraum (’palacium soleratum 

cum camera1); von den sieben weiteren ’domusc, die zu dem Herrenhaus gehdrten, 

diente eines als Vorratsraum (’guardaspensac), eines als Olivenkelter (’trappe- 

tumc), eines als Marstall (’manestallac) und eines als Heuschober (’domus 

palee‘).“ Ganz offensichtlich handelte es sich um eine lockere Gruppierung ver- 

schiedener Bauten um das Herrenhaus, wobei Fragen der Verteidigung eine 

untergeordnete Rolle spielten. Ob ein Turm vorhanden war (wie in Torre Ale

manna) oder eine Kapelle (wie in S. Chirico), wird nicht erwahnt. Diese Be- 

schreibung erhalt dadurch besonderes Gewicht, dafi die Bauten ausdrucklich auf 

Kaiser Friedrich II. zuriickgefiihrt werden.

Sonst ist uber die Lust- und Jagdschldsser in der Capitanata trotz ihrer einst so 

grofien Zahl nur wenig bekannt. Insbesondere bleibt die Frage, ob es auch hier 

Bauten des meisterhaft und mit hohem Aufwand durchgebildeten Typus von 

Gravina di Puglia oder Palazzo San Gervasio gab, vorlaufig unbeantwortet. 

Dies ist besonders zu bedauern, da gerade liber Gravina urkundliche Nachrichten 

vorhanden sind, die nahere Aufschltisse liber die Raumlichkeiten der Schlofi- 

anlage liefern31.

Die Betrachtung der Hohenburgen in bergigem Gelande, die gewbhnlich keine 

regelmafiigen GrundriBbildungen zeigen, steht noch ganz in den Anfangen. 

Selbst von Monte S. Angelo (Bild 10), der wohl bedeutendsten Anlage dieser 

Art in der Capitanata, ist kein zuverlassiger Plan bekannt. Dasselbe gilt fur die

31 Willemsen, Die Bauten der Hohenstaufen 39 ft., bes. 40 Anm. 53.
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zahlreichen Burgen in den Apenninen-Vorbergen, von denen die wenigsten bisher 

iiberhaupt in der Literatur erwahnt wurden. Auch dort gibt es verschiedene 

Turmformen, sowohl runde (Biccari, Bovino, Castelluccio Valmaggiore) als 

auch viereckige (Deliceto, Montecorvino, Pietra Montecorvino). Die Grundrifi- 

formen freilich bedurfen nodi der Untersuchung.

Um die Erforschung der Residenz Friedrichs II. in Foggia steht es besonders 

schlecht: Hier haben widrige Umstande auch den letzten Zeugen der kaiserlichen 

Baukunst, den Torbogen des ehemaligen Palastes, so schwer getroffen, dab der 

ursprfingliche Bauzustand trotz wohlmeinender Restauration kaum noch zu er- 

mitteln ist. Dasselbe gilt leider fur die gesamte Palastanlage, fiir die bis heute 

keine einigermafien sichere Rekonstruktion, ja nicht einmal eine genaue Lokali- 

sierung, moglich ist32. Ahnliches mufi von dem prunkvollen Lustschlob in S. 

Lorenzo aufierhalb der Stadt gesagt werden, obwohl spatere Schriftsteller ein 

lebendiges Bild von dem ehemals bunten Leben und Treiben dort entworfen 

haben.

Die Betrachtung der Bautypen ware ohne einen Hinweis auf die diister-grofi- 

artige Festungsanlage von Lucera unvollstandig, die Karl von Anjou im An- 

schlufi an das kaiserliche Palatium Friedrichs II. in den Jahren 1269-83, nach der 

Erringung der Herrschaft fiber das Siidreich der Hohenstaufen, errichten Heft. 

Ffihrender Baumeister war der Franzose Peter von Angicourt, die von ihm 

vertretene Richtung des Wehrbaues eine Importkunst, allerdings auf der hbch- 

sten, damals denkbaren Entwicklungsstufe. Der Kbnig lieB die von Friedrich II. 

in Lucera gegriindete Sarazenenkolonie durch eine gewaltige Festung iiberwachen, 

in deren ausgedehntem Mauergiirtel er treu ergebene Provencalen ansiedelte. 

Charakteristisches Merkmal dieser drohenden Zwingburg ist die hinter einem 

tiefen, ausgemauerten Abschnittsgraben erstellte Wehrmauer, die durch vor- 

gesetzte polygonale Flankierungsturme mit feindseitig gerichteter Spitze und an 

den Ecken durch Rundtiirme verteidigt wird. Hohe Armbrustscharten durch- 

brechen die Tfirme. Das Flaupttor liegt in einem einspringenden Winkel dieser 

bergseitigen Verteidigungsfront. Die Fortsetzung der Ringmauer folgt in un- 

regelmafiig vieleckiger Form dem Umrifi des Plateaus und wird an den Eck- 

punkten durch polygonale, dazwischen in kurzen Abstanden durch rechteckige 

Turmbauten verteidigt. Zwei weitere Pforten fiihren in den weiten Innenhof. 

Das Material wechselt von sorgfaltig behauenem Kalkstein in glatten und ge- 

buckelten Quadern an den bergseitigen Rundtiirmen fiber eine meisterhafte 

Mischbauweise von Ziegelmauerwerk und glatt behauenem Kalkstein bis hin 

zum reinen Ziegelbau und verdient - ebenso wie die gesamte Anlage - ehrliche 

Bewunderung 33.

In den Bauformen und Verteidigungseinrichtungen Luceras wurde einer der Hbhe-

32 Die erste (freilich ungenaue) Bauaufnahme des Torbogens findet sich bereits bei Huillard- 

Breholles, Recherches Taf. 17 u. 18 (von Victor Baltard). Die besten fotografischen Aufnahmen 

des Torbogens vor der Zerstdrung bei Haseloff a. a. O. Tafelband, Taf. I—III, 1.

33 Die bis in die neueste Zeit geaufierte Vermutung, die beiden Rundtiirme oder sogar weitere 

Teile der Ringmauer konnten noch unter Friedrich II. entstanden sein, sollte endgiiltig aufge- 

geben werden. Vgl. Ebhardt a. a. O. 287 f. und Waldburg-Wolfegg, Vom Siidreich 42 f. Uber 

die bisher vernachlassigten Bauten im Inneren der Festung berichtet Willemsen auf Grund 

neuer Untersuchungen mit einem Lageplan. Willemsen a. a. O. 36 ff., bes. 37 Fig. 22.
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punkte der europaischen Wehrbaukunst dieser Zeit erreicht: Angefangen vom 

entfernten Vorbild der Landmauer von Konstantinopel, uber byzantinische und 

arabische Festungen, von den Kreuzfahrerbauten im Heiligen Land bis hin zu den 

glanzenden Leistungen des franzbsischen Burgenbaues unter den Konigen Phi

lipp II. August und Ludwig IX., linden sich hier alle Elemente der Wehrarchitek- 

tur, die das hohe Mittelalter einzusetzen wufite.

Mit diesem gewaltigen Bau endigt die Burgenarchitektur des hohen Mittelalters 

in der Capitanata. Die Zeit der spanischen Herrschaft konnte hier nur weiteren 

Ausbau und Anpassung an die Anderungen der Wehrtechnik bringen. Auch diese 

Bauten verdienen jedoch besondere Aufmerksamkeit und sollten in einer eigenen 

Darstellung behandelt werden.

Der abschliefiende Teil der vorliegenden Arbeit bietet eine systematische Auf- 

stellung der bisher erfafiten Burg- und Schlofibauten der Capitanata mit Hinwei- 

sen auf die Erwahnungen in der Urkundendokumentation von Eduard Sthamer 

und auf die dem Verfasser bekanntgewordene Literatur.

Vorlaufige Liste der Burg - und Schlofibauten 

in der Capitanata

A. Tavoliere di Puglia

Castiglione (51 m), ehem. domus (Castiglione no Foggia?).

Sthamer, Erg. Bd. I, 102, Statut Nr. 71: Domus Castellionis; ebd. Anm. 20.

C e 1 a n i, ehem. domus (Celone w Foggia?).

Sthamer, Erg. Bd. I, 102, Statut Nr. 66: Domus Celani; ebd. Anm. 5.

Cerignola (122 m), ehem. domus, heute Stadt so Foggia.

Sthamer, Erg. Bd. I, 103, Statut Nr. 80: Domus Cidoniole; ebd. Anm. 8.

F. Cirillo, Cenni storici della citta di Cerignola (Cerignola 1914).

S. La Sorsa, La citta di Cerignola dai tempi piu antichi al sec. XIX (Molfetta 1915).

Civitate (172 m), Ruinen der ehem. Stadt (im 13. Jahrh. Bischofssitz) auf einer 

Terrasse liber dem b Ufer des Fortore mit wuchtigem Turmrest, 4 km n S. Paolo die 

Civitate. TCI, Puglia (1962), 118. Haseloff, Die Bauten . . . 373-376 mit Abb. (Grundrih 

u. Schnitt); ebd. Tafelbd., Taf. XXXVIII, 1 u. 2.

Dragonara (121 m), Kastell (-Ruine?), ca. 13 km w Torremaggiore.

Sthamer, Bruchstiicke ... 93 Anm. 2): ’Bosco Dragonarella und Bosco Dragonara, siidl. 

Serracapriola, am rechten Ufer des Fortore. Darin das zerstbrte Castro Dragonara/ 

Fiorentino (201 m), Ruinenstatte mit Resten eines Kastellturmes, der Kathedrale 

und weiterer Bauten, ca. 13 km sw San Severo. Sterbeort Kaiser Friedrichs II. — TCI, 

Puglia (1962) 117.

Sthamer, Erg. Bd. I, 100, Statut Nr. 47: Domus Florentini.

Haseloff, Die Bauten . . . 365-371 mit 3 Abb.; ebd. Tafelbd., Taf. XXXVI, 1 u. 2. - Ders.,

Hohenstaufische Erinnerungen ... 6 mit 1 Abb.

Huillard-Breholles, Recherches . . . Taf. XXI (nach V. Baltard).

O. Dito, Castel Fiorentino, Nota storica (Lucera 1894).
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E. Bertaux, Le Tour du monde (1899) 270 mit Abb. (zit. nach Haseloff).

Willemsen, Apulien (1944) Abb. 68—69.

T. Leccisotti, Apud Florentinum . . . Archivio Storico Pugliese IV (1951) 137-144. 

Waldburg-Wolfegg, Vom Siidreich . . . 43-45 mit Lageskizze u. 1 Abb.

F o g g i a (76 m), ehem. kaiserlicher Residenzpalast. Nur ein reich ornamentierter Tor- 

bogen erhalten, dieser nach Kriegszerstbrung neu aufgebaut; heute Piazza Vine. Nigri 

Nr. 3. Inschrifttafel (1223). - TCI, Puglia (1962) 128.

Sthamer, Erg. Bd. I, 103, Statut Nr. 87: Domus Fogie; siehe ebd. 8 Anm. 2, das ’Kastell' 

in Foggia betr.

Sthamer, Erg. Bd. II, 9, Urk. Nr. 36-37: Palacium regium Fogie.

Haseloff, Die Bauten . . . 67-78 (mit 5 Abb., nicht Foggia betr.); ebd. Tafelbd. I—III, 1.

M. Bellucci, Il Palazzo Imperiale di Foggia. Archivio Storico Pugliese IV (1951) 121-136 

(mit Literatur-Ang.).

Huillard-Breholles, Recherches . . . Taf. XVII u. XVIII (nach V. Baltard).

Schulz, Denkmaler . . . Bd. I., 207 ff. mit 1 Abb. (nach V. Baltard).

F. Villanil Foggia al tempo degli Hohenstaufen e degli Angioini. Prefazione ed Appendice 

di Carlo Villani (Trani 1894).

Schubring, Schloft- und Burgbauten ... 10 f. mit Abb. 14.

Bertaux, L’Art dans 1’Italie . . . 703 ff. mit Abb. 341.

B. Biagi, Foggia Imperiale (Foggia 1933).

Willemsen, Apulien (1944) 72 Abb. 45 u. 47 (vor d. Zerstdrung).

M. Di Gioia, La Diocesi di Foggia (Foggia 1955).

Jacobs, Die Kathedrale S. Maria . . . Teil 1, 192-200 (mit Anm. 222); Tell 2, Abb. 110.

Foggia, ehem. Palazzo della Pianara (Via S. Lazzaro), zerstort 1943 ’, . . avanzo d’un 

edificio di Federico II, rimaneggiato piu volte e ridotto ad abitazione popolare . . —

TCI, Puglia (1940) 99; desgl. (1962) 130.

Guardiola (223 m), ehem. domus bzw. ’defensa‘ nw Lucera.

Sthamer, Erg. Bd. I, 100, Statut Nr. 48: Domus Guardiole; ebd. Anm. 28.

Haseloff, Die Bauten ... 94.

Incoro n ata (66 m), ehem. domus (wohl Jagdschloft) im Wald von Incoronata, 

11 km so Foggia. - TCI, Puglia (1962) 115.

Sthamer, Erg. Bd. I, 104, Statut Nr. 91: Domus Coronate.

F. Gentile, Il Santuario dell’Incoronata. Coll, di Quaderni turistici (Foggia 1959).

Lama (50 m), ehem. domus, 13 km nd Foggia (Torre di Lama).

Sthamer, Erg. Bd. I, 102, Statut Nr. 65: Domus Lame; ebd. Anm. 3.

Lucera (252 m), ehem. Palatium Friedrichs II. und Festung Karls I. von Anjou, 

neben der Stadt, 18 km nw Foggia. - TCI, Puglia (1962) 182 f.

Sthamer, Erg. Bd. I, 100, Statut Nr. 49: Castra Lucerie vetus et novum; ebd. 9, 16 f., 

21 ff., 63.

Sthamer, Erg. Bd. II, 10-132, Urk. Nr. 38-422: Luceria.

Haseloff, Die Bauten . . . 97-340 mit Abb. u. Planen; ebd. Tafelbd. Taf. IV-XXX.

W. Korte, Das Kastell Kaiser Friedrichs II. in Lucera. 25 Jahre Kaiser-Wilhelm-Gesell

schaft z. Forderung der Wissenschaften, Bd. Ill (Berlin 1937) 48-56 mit Abb. (Schnitt). 

Willemsen, Die Bauten . . . 25-38 mit Fig. 10-22 u. Abb. 37-57.

Huillard-Breholles, Recherches . . . Taf. XIX u. XX (nach V. Baltard).

Ebhardt, Die Burgen Italiens, Bd. IV-VI; ders., Der Wehrbau . . II, 1, 287 f. mit Abb. 

Willemsen, Apulien (1944) 74 ff. u. Abb. 48-56 (vor d. Renovierung); ders., Apu

lien (1958) und (1966) mit Abb.
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Weitere Literatur: Haseloff, Die Bauten . . Literatur-Verzeichnis 430 ff.; sowie TCI, 

Puglia (1962) 470.

Lucera, ehem. ’domus masserie' in oder bei Lucera. Lage unbekannt.

Sthamer, Erg. Bd. I, 100, Statut Nr. 49a: Domus massarie Lucerie.

O r d o n a (120 m), ehem. castrum (bzw. domus od. palacium), 18 km sb Foggia.

Sthamer, Erg. Bd. I, 103, Statut Nr. 82: Domus Dordone; ebd. 16, Urk. v. 1269 ff.: 

Castrum Dordone; ebd. 17, Urk. v. 1282: Palacium Dordone; ebd. 63.

Orta (73 m), ehem. domus (palacium), 20 km sb Foggia (Orta Nova), wohl Jagd- 

schlofi Friedrichs II. am dortigen Waldgebiet. Bauinschrift. - TCI, Puglia (1962) 113.

Sthamer, Erg. Bd. I, 103, Statut Nr. 84: Domus-Orte; ebd. 16 f., 63.

Sthamer, Erg. Bd. II, 169 f., Urk. Nr. 546-549: Palacium-Orte.

Haseloff, Die Bauten . . . 88—94; ebd. Tafelbd. Taf. Ill, 2.

M. Cirillo e Don Ferrante (G. Ceci), Il Palazzo di Federico II ad Orta. Napoli Nobilissima 

X, 1901 (zit. n. Haseloff).

Ponte Albanito (170 m), ehem. domus. Ruine eines Kastells 13 km s Foggia. Vier- 

eckbau mit quadratischen Ecktiirmen. — TCI, Puglia (1962) 199.

Sthamer, Erg. Bd. I, 103, Statut Nr. 83: Domus Pontis Albaneti.

Caggese, Foggia . . . 80-82 mit 2 Abb.

S. A g a p i t o , ehem. domus od. ’contrada', ca. 12 km w Foggia.

Haseloff, Die Bauten . . . 59. 61. 94 f. mit Abb. 14. Haseloff identifiziert Ruinen am Siid- 

ufer des Vulgano zwischen den Masserien Selvaggi und Pavoni mit den urkundl. genann- 

ten Bauten unter ausdriicklichem Hinweis, dafi keine Beweise vorliegen.

S. Chirico (26 m), ehem. domus, palacium, 18 km no Foggia (ehem. mit Kapelle).

Sthamer, Erg. Bd. I, 102, Statut Nr. 64: Domus s. Quirici.

Sthamer, Erg. Bd. II, 170, Urk. Nr. 550: Palacium s. Quirici.

Vgl. auch Sthamer, Bruchstiicke ... 90 Anm. 1 u. Schulz, Denkmaler . . . Bd. I, 256 (mit 

falscher Jahresangabe).

S. Lorenzo (ca. 70 m), ehem. domus, palacium, ca. 4 km s Foggia. LustschloB Fried

richs II. im Tiergarten von San Lorenzo (auch: S. Lorenzo in Carmignano, palacium 

(domus) pantani, palacium et domus curie vivarii S. Laurencii in Corminiano u. a.).

Sthamer, Erg. Bd. I, 103, Statut Nr. 88: Domus pantani s. Laurencii; ebd. Anm. 25: 

hier auch eine ’defensa' genannt; ebd. 16 £.: Palacium panthani, domus pantani s. Lau

rencii; ebd. 63.

Sthamer, Erg. Bd. II, 5-9, Urk. Nr. 8-35: Palacium pantani Fogie.

Haseloff, Die Bauten . . . 79-88: "Das SchloB im Tiergarten von San Lorenzo' mit 2 Abb.

(Lageskizze der Walle von S. Lorenzo u. GrundriEdetail).

Schulz, Denkmaler der Kunst . . . 209-211.

Waldburg-Wolfegg, Vom Siidreich . . . 37-39.

Willemsen, Apulien (1966) 63 f.

S. L o t h e r i i , ehem. domus, casale, wohl sb Apricena.

Sthamer, Erg. Bd. I, 101, Statut Nr. 55: Domus s. Lotherii; ebd. Anm. 17: "Casale s. 

Eolotherii, quod est in Capitinata prope Castellum Paganum' . . . Vgl. auch Sthamer, 

Bruchstiicke ... 86 Anm. 1.

S. Marie in Bircis, ehem. domus. Nicht identifiziert.

Sthamer, Erg. Bd. I, 102, Statut Nr. 70: Domus s. Marie in Bircis.

S. Paolo di Civitate (183 m), Palazzo der Gonzaga im Zentrum des Ortes. 

Vierfliigelanlage um Innenhof mit quadratischen Ecktiirmen. — TCI, Puglia (1962) 118.
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S. Spiritus de Gulfuniano, ehem. domus. Nicht identifiziert.

Stahmer, Erg. Bd. I, 102, Statut Nr. 74: Domus s. Spiritus de Gulfuniano.

Sala, ehem. domus bzw. casale, wohl zwischen San Severo und dem Monte Gargano, 

unweit Apricena. Lage ungewifi.

Sthamer, Erg. Bd. I, 102, Statut Nr. 67: Domus Sale; ebd. Anm. 9: Die dort vermutete 

Lage ist nach Haseloff (s. u.) zu korrigieren!

Haseloff, Die Bauten ... 59 Anm. 2. 60. 61.

Sthamer, Bruchstiicke ... 84 f. mit bemerkenswerter Beschreibung der Bauten.

S a 1 p i (5 m), vier ehem. domus am friiheren See von Salpi, ca. 40 km sb Foggia, dar- 

unter vermutlich mindestens ein JagdschloB Friedrichs II.

Sthamer, Erg. Bd. I, 103, Statut Nr. 76: Domus Salparum; Nr. 77: Domus s. Marie de 

Mari; Nr. 78: Domus s. Marie de Salina; Nr. 79: Domus Trinitatis. Vgl. auch ebd. 93 

Anm. 5. - Nr. 78 heute: Margherita di Savoia, Nr. 79 heute: Trinitapoli.

Sthamer, Erg. Bd. II, 172 f., Urk. Nr. 560-563: Palacium Salparum.

Haseloff, Die Bauten ... 95 f.

M. Vincitorio, Salpi e Trinitapoli (Bitonto 1904).

H. Filipponio, Trinitapoli vecchia e nuova (Milano 1954).

Salsiburgi, ehem. domus. Nicht identifiziert.

Sthamer, Erg. Bd. I, 102, Statut Nr. 69: Domus Salsiburgi.

Serracapriola (270 m), Kastell im gleichnamigen Ort, 22 km nw San Severo. 

Anlage mit 4 runden Ecktiirmen und eingebautem Hauptturm (Grundform quadratisch, 

sternfbrmig erweitert) um Innenhof. — TCI Puglia (1962) 119.

Haseloff, Die Bauten . . . 344 f. mit 1 Abb.

Sthamer, Bruchstiicke ... 93. 95.

S t o r n a r a (107 m), ehem. domus, ca. 26 km sb Foggia.

Sthamer, Erg. Bd. I, 103, Statut Nr. 81: Domus Stornarie.

Torremaggiore (168 m), Kastell (Palazzo Ducale) im gleichnamigen Ort, 8 km 

w San Severo. Vierfliigelanlage um Hof mit 4 runden Ecktiirmen u. angeblichen Resten 

eines staufischen Kastells. — TCI, Puglia (1962) 118.

Caggese, Foggia ... 57 mit 2 Abb.

Tressanti (22 m), ehem. castrum (wohl eher domus?), 26 km sb Foggia.

Sthamer, Erg. Bd. I, Statut Nr. 75: Castrum Trium Sanctorum.

V ersentino (21 m), ehem. castrum (wohl eher domus?), ca. 22 km 6 Foggia.

Sthamer, Erg. Bd. I, 101, Statut Nr. 62: Castrum Versentini; ebd. Anm. 36: auch eine 

’massaria imperialis Bersentini' wird erwahnt.

V i s c i g 1 i e t o (94 m), ehem. domus, 9 km n Lucera.

Sthamer, Erg. Bd. I, 102, Statut Nr. 68: Domus Bisseleti.

B. Monte Gargano

Apricena (73 m), ehem. domus (castrum?) im gleichnamigen Ort am Nordrand des 

Monte Gargano, s des Lago di Lesina. Bevorzugter Aufenthaltsort Friedrichs II. Palazzo 

Baronale mit Resten eines Baues Friedrichs II. (u. a. Rundturm?). - TCI, Puglia (1962) 

164.
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Sthamer, Erg. Bd. I, 101, Statut Nr. 54: Domus Precine.

N. Pitta, Apricena (Vasto 1921).

Bellovideri, ehem. domus nahe dem Lago di Lesina. Lage unbekannt.

Sthamer, Erg. Bd. I, 16: Listen der kurialen Kastelle v. 1278 f.: Domus Bellovideri; ebd. 

63.

C a r p i n o (147 m), Kastellreste in gleichnamiger Stadt, angebl. staufischen Ursprungs, 

6 des Lago di Lesina. - TCI, Puglia (1962) 168.

Castelpagano (545 m), Ruinen, u. a. eines Kastells, im Monte Gargano, ca. 8 km 

d und oberhalb Apricena. - TCI, Puglia (1962) 164.

Sthamer, Erg. Bd. I, 101, Statut Nr. 53: Castrum Paganum de Capitinata; ebd. 58.

Haseloff, Die Bauten . . . 345 f. mit 1 Abb.

D e v i o (ca. 260 m), ehem. Kastell auf dem Monte Evio (Devio, Monte d’Elio) am 

Nordrand des Monte Gargano zwischen Lago di Lesina und Lago di Varano.

Sthamer, Erg. Bd. I, 101, Statut Nr. 57: Castrum Devie; ebd. Anm. 19.

Haseloff, Die Bauten . . . 346: ’nicht erhaltenh

Lesina (6 m), ehem. Kastell in Lesina am Lago di Lesina.

Sthamer, Erg. Bd. I, 100, Statut Nr. 46: Castrum Alesine.

Haseloff, Die Bauten . . . 344: ’nicht erhalteiT.

Manfredonia (5 m), Kastell in der gleichnamigen Hafenstadt am s Fufi des Monte 

Gargano, Griindung Manfreds (1259). Regelmafiige Vierflugelanlage um Innenhof mit 

4 Ecktiirmen (3 rund, einer quadratisch); spatere AuEenwerke. Reste der ehem. bedeuten- 

den Stadtbefestigung. - TCI, Puglia (1962) 140 ff.

Sthamer, Erg. Bd. I, 22. 77.

Sthamer, Erg. Bd. II, 133-168, Urk. Nr. 423-543: Manfridonia.

Haseloff, Die Bauten . . . 387—407 mit Abb. (GrundriE 403 Abb. 83).

G. Abatino, Il Castello di Manfredonia, Napoli Nobilissima XI (1902) 44-45.

Huillard-Breholles, Recherches . . . Taf. XXXII-XXXIII (nach V. Baltard).

Schulz, Denkmaler . . . Bd. I, 220 ff.

Beltramelli, Il Gargano . . . 31-37 mit Abb.

Ebhardt, Die Burgen Italiens, Bd. IV, V und VI, 33 mit Nachweisen.

L. Pascale, L’antica e la nuova Siponto (Firenze 1932).

P. F. Palumbo, La Fondazione di Manfredonia. Archivio Storico Pugliese VI (1953) 

371-407.

Manfredonia, Coll, di Quaderni Turistici (Foggia 1957).

Ebhardt, Der Wehrbau . . . 287-289 mit Abb. 327.

Keyserlingk, Vergessene Kulturen . . . 46 ff. mit Abb.

Monte S. Angelo (830 m). Umfangreiche, bedeutende Kastellruine uber der gleich

namigen Stadt auf dem Monte Gargano. Baugruppe aus verschiedenen Bauzeiten im 

Anschlufi an den der Angriffseite zugekehrten fiinfeckigen Turm (’Torre dei Giganti')- - 

TCI, Puglia (1962) 155.

Sthamer, Erg. Bd. I, 101, Statut Nr. 61: Castrum Montis s. Angeli; ebd. 16. 17. 57. 58. 63.

Sthamer, Erg. Bd. II, 169, Urk. Nr. 544-545: Castrum Montis s. Angeli.

Haseloff, Die Bauten . . . 350-355 mit 3 Abb.; ebd. Tafelbd. Taf. XXXI-XXXII.

Beltramelli, Il Gargano 56-63 mit Abb.

Ebhardt, Die Burgen Italiens, Bd. IV, V und VI 38 mit Nachweisen.

G. Tancredi, Montesantangelo monumentale (Monte S. Angelo 1932).

C. Angelillis, Guida breve di Monte S. Angelo (Monte S. Angelo 1953).
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P. F. Palumbo, Honor Montis Sancti Angeli. Archivio Storico Pugliese VI (1953) 

306-370.

Keyserlingk, Vergessene Kulturen ... 22 f. mit Abb.

P e s c h i c i (90 m), Kastell uber dem gleichnamigen Ort an der n Kiiste des Monte 

Gargano. — TCI, Puglia (1962) 170.

Sthamer, Erg. Bd. I, 101, Statut Nr. 59: Castrum Pesquicii.

Rignano Garganico (590 m), ehem. Kastell in gleichnamigem Ort am sw Rand 

des Monte Gargano, in Wohnbauten einbezogen. - TCI, Puglia (1962) 160.

Sthamer, Erg. Bd. I, 102, Statut Nr. 63: Domus Rigale (vermutungsweise mit Rignano 

identifiziert); ebd. Anm. 1.

S. Giovanni Rotondo (557 m), Stadt im s Bereich des Monte Gargano mit 

bemerkenswerten Resten der Stadtbefestigung. - TCI, Puglia (1962) 161: ’Dapprima 

casale aperto, fu poi cinto da quindici torri costruite all’inizio del regno di Federico II 

(1220), di cui ora sono visibili solo resti incorporati in abitazioni.1

H. Ruoff, Der Monte Gargano (Oehringen 1938) 125 Abb. 2.

Sannicandro Garganico (215 m), Kastell in gleichnamiger Stadt am n Rand 

des Monte Gargano. Vierfliigelanlage mit Ecktiirmen und Resten von Aufienwerken 

sowie Bauteilen aus verschiedenen Zeiten. — TCI, Puglia (1962) 165 f.

Sthamer, Erg. Bd. I, 101, Statut Nr. 56: Castrum s. Nicandri.

Waldburg-Wolfegg, Vom Siidreich ... 32 mit Abb. (fragl. Rekonstruktion).

T e r m o 1 i (21 m), Hafenkastell in gleichnamiger Stadt am Adriatischen Meer, nw des 

Monte Gargano. Turmburg auf hohem gebbschtem Sockel. Bauinschrift, verloren (1247). - 

TCI, Abruzzo e Molise, Guida d’ltalia (Milano 1965) 215.

Sthamer, Erg. Bd. I, 100, Statut Nr. 44: Castrum Termularum (urspr. zur Capitanata, 

sparer zu Molise gehbrig).

Haseloff, Die Bauten . . . 357-365 mit 3 Abb. (Grundrisse u. Schnitt); ebd. Tafelbd. Taf. 

XXXIV-XXXV.

Tuulse, Burgen ... 85 mit Abb. (nach Haseloff).

Tremiti (75 m), Inselgruppe ca. 22 km vor der n Kiiste des Monte Gargano im 

Adriatischen Meer mit Kastell auf der Insel S. Nicola. Stark verbaute Anlage aus ver

schiedenen Perioden. — TCI, Puglia (1962) 174—176.

Sthamer, Erg. Bd. I, 99, Statut Nr. 43: Castrum insule Tremitane.

Haseloff, Die Bauten . . . 58. 343. 348.

B. Molajoli, Monument! e opere d’arte nell’isola di S. Nicola delle Tremiti. Japigia VI 

(1935) 395-418.

N. Matteini, Le Isole Tremiti. Coll, di Quaderni turistici (Foggia 1959).

Delle Muti, Le Isole Tremiti (Torino 1961).

Vico del Gargano (445 m), Kastell in gleichnamiger Stadt am n Rand des Monte 

Gargano. Bedeutende Vierfliigelanlage mit Ecktiirmen um Innenhof, z. T. in Wohn

bauten einbezogen. Im Inneren noch gewolbte Raume. - TCI, Puglia (1962) 158.

Sthamer, Erg. Bd. I, 101, Statut Nr. 58: Castrum Vici.

Haseloff, Die Bauten . . . 355-357 mit Abb.; ebd. Tafelbd. Taf. XXXIII, 1 u. 2.

V i e s t e (50 m), Kastell iiber der gleichnamigen Stadt an der b Spitze des Monte 

Gargano, heute Mihtarstation. Kernbau angebl. von Friedrich IE, mit starken spateren 

Veranderungen, umfangreiche Auflenwerke. - TCI, Puglia (1962) 146.

Sthamer, Erg. Bd. I, 101, Statut Nr. 60: Castrum Veste.

Ebhardt, Die Burgen Italiens, Bd. IV Taf. 183,5.
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C. Apenninen- Vorberge

Ascoli Satriano (394 m), ehem. Kastell (Palazzo Ducale), Vierfliigelanlage, mehr- 

fach erneuert, auf dem Gipfel ernes Hiigels uber der gleichnamigen Stadt. - TCI, Puglia 

(1962) 132.

Sthamer, Erg. Bd. II, 4, Urk. Nr. 7: Escolum.

Caggese, Foggia ... 20 f.

B i c c a r i (450 m), starker Rundturm auf geboschtem Sockel in erhbhter Lage innerhalb 

des gleichnamigen Ortes, 17 km sw Lucera. - TCI, Puglia (1962) 185.

Sthamer, Erg. Bd. I, 101, Statut Nr. 52: Castrum Biccari.

Caggese, Foggia . . . 120 u. 123 (Abb.).

Haseloff, Die Bauten . . . 345 (Turm nicht erwahnt).

B o v i n o (647 m), ehem. Kastell (Palazzo Ducale) mit mittelalterlichem Rundturm und 

weiteren, erneuerten Bauteilen. - TCI, Puglia (1962) 196.

Sthamer, Erg. Bd. I, 103, Statut Nr. 85: Castrum Bivini; ebd. 16: Castrum Bobini; ebd. 63.

Caggese, Foggia . . . 134. 142 (Abb.).

Haseloff, Die Bauten . . . 346 (Turm nicht erwahnt).

A. Manuppelli, Il Sub-Appennino Bovinese. Coll, di Quaderni Turistici, Foggia.

Castelluccio Vai maggio re (630 m), ehem. Kastell in gleichnamigem Ort, ca. 

27 km sw Lucera. Erhalten ein in die Kirche einbezogener Rundturm. — TCI, Puglia 

(1962) 193.

Sthamer, Erg. Bd. I, 102, Statut Nr. 73: Castrum Castelluccii.

Sthamer, Erg. Bd. II, 3, Urk. Nr. 1—2: Castrum Castelluccii.

Haseloff, Die Bauten . . . 346.

Celenza Valfortore (480 m), ehem. Kastell, erhalten ein Rundturm mit Zin- 

nen. - TCI, Puglia (1962) 187.

Corleto (260 m), ehem. Kastell od. domus?, ca. 10 km b Ascoli Satriano, spater 

Masseria Corleto.

Sthamer, Erg. Bd. I, 103, Anm. 14 (zu Domus Orte), die Lage betreffend.

Sthamer, Erg. Bd. II, 3, Urk. Nr. 3: Cornetum; ebd. Anm. 1.

Crevalcuore, ehem. Kastell, vermutlich ’an der Strafie, die nbrdlich von Ariano di 

Puglia fiber das Gebirge in die Capitanata fiihrff (Sthamer, Erg. Bd. I, 100, Anm. 37), 

vielleicht auch im Territorium von Orsara di Puglia (Sthamer a. a. O. 22 Anm. 4).

Sthamer, Erg. Bd. II, 4, Urk. Nr. 4-6: Castrum Crepacordii.

D e 1 i c e t o (550 m). Bedeutendes Kastell fiber gleichnamigem Ort, ca. 65 km sw Foggia, 

u. a. mit bemerkenswertem Turm auf quadratischem GrundriB sowie Bauten verschiedenen 

Alters. - TCI, Puglia (1962) 197.

Sthamer, Erg. Bd. I, 103, Statut Nr. 86: Castrum Deliceti.

Haseloff, Die Bauten . . . 381-384 mit 2 Abb.; ebd. Tafelbd. Taf. XLII, 1 u. 2.

Bracca, Memorie storiche di Deliceto (Macerata 1903) (zit. n. Haseloff).

P. Nazzaro, Deliceto. Coll, di Quaderni Turistici (Foggia 1956).

G i r o f a 1 c i , ehem. domus. Nicht identifiziert.

Sthamer, Erg. Bd. I, 102, Statut Nr. 72: Domus Girofalci; da zusammen mit Castelluccio 

genannt, in dessen Nahe zu vermuten.

Montecorvino (478 m), Ruinen der ehem. Stadt (im 13. Jahrh. Bischofssitz) auf 

Hbhenzug zwischen den beiden Nachfolgeorten Motta M. und Pietra M., 16 km w 

Lucera. Hohe Turmruine des Kastells auf rechteckigem GrundriB. - TCI, Puglia (1962), 

186.
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Haseloff, Die Bauten . . . 376-378: Montecorvino, mit 2 Abb.; ebd. Tafelbd. Taf. 

XXXIX, 1 u. 2.

Monte ver de (478 m), ehem. Kastell in gleichnamigem Ort, ca. 20 km w Melfi, ’in 

der Provinz Prinzipatus'. Haseloff, Die Bauten... 347: ’nicht erhalten'. Das Kastell 

erscheint im Statut unter den Bauten der Capitanata.

Sthamer, Erg. Bd. I, 104, Statut Nr. 92: Castrum Montis Viridis; ebd. Anm. 24.

Motta Montecorvino (470 m). Der alte Kern von Motta M. ist umgeben von 

einer Mauer mit 5 Toren, zum Teil zerstdrt, iiberragt von einem Turm, der im 16. Jahrh. 

als Campanile der Kirche verwendet wurde. - TCI, Puglia (1962) 186.

Orsara di Puglia (650 m), ehem. Kastell (Palazzo Baronale) von mittelalterlichem 

Ursprung in gleichnamigem Ort, ca. 15 km sw Troia. — TCI, Puglia (1962) 196.

P a n n i (801 m), ehem. Kastell, dessen Turm in gleichnamigem Ort, ca. 15 km sw 

Bovino, erhalten ist. — TCI, Puglia (1962) 196.

Pietra Montecorvino (456 m), starkes Kastell uber gleichnamigem Ort, ca. 

19 km w Lucera, mit bedeutendem Turm auf fast quadratischem Grundrifi mit vor- 

gesetztem Anbau fur die Innentreppe und 2 spitzbogigen Doppelfenstergruppen. Wei- 

tere ausgedehnte Mauerziige. - TCI, Puglia (1962) 185, ebd. 378: castrum Petre montis 

Corvini.

Haseloff, Die Bauten . . . 378-380 mit Abb.; ebd. Tafelbd. Taf. XL,1 u. 2; s. a. Motta 

Montecorvino.

Rocchetta S. Antonio (630 m), Reste einer normannischen Festung und mach- 

tiges Kastell des 16. Jahrh. liber dem gleichnamigen Ort, 10 km sw Candela. - TCI, 

Puglia (1962) 132.

Sthamer, Erg. Bd. I, nur genannt unter S. Agata di P. 103 Anm. 27 sowie 104 Anm. 15: 

Roccette s. Antonii; ebd. 114, Statut Nr. 164. Mbglicherweise kdnnte sich iiberhaupt die 

Nr. 90 des Statutes auf Rocchetta S. Antonio beziehen, obwohl dieses (nach Sthamer 

a. a. O. 104 Anm. 15) in der Provinz Principatus lag. Unter den Bauten des Statuts in die- 

ser Provinz (Sthamer a. a. O. 108-114) ist das Kastell namlich nicht genannt.

S. Agata di Puglia (740 m). Bedeutendes Kastell aus verschiedenen Epochen, das 

den gleichnamigen Ort, ca. 60 km s Troja, iiberragt, mit zwei Rundtiirmen. - TCI, Puglia 

(1962) 197.

Sthamer, Erg. Bd. I, 103, Statut Nr. 89: Castrum s. Agathes; ebd. 104, Statut Nr. 90: 

nochmalige Nennung, Castrum Rocce s. Agathes (vgl. auch Anm. 2), die sich vielleicht 

auf Rocchetta S. Antonio (siehe dort) beziehen konnte. Sthamer a. a. O. 16 f.: Rocca 

S. Agathes; ebd. 58. 63. 85. 114 Nr. 164.

Sthamer, Erg. Bd. II, 170-172, Urk. Nr. 551-559: Castrum Rocce S. Agathes.

Haseloff, Die Bauten . . . 346 f.; ebd. 347 Anm. 4.

L. Agnelli, Cronaca di S. Agata di Puglia (Cefalu 1902) (zit. n. Haseloff).

E. Sthamer, Zur Geschichte des Kastells Rocca S. Agata. Quellen und Forschungen aus 

italienischen Archiven und Bibliotheken, hrsg. v. Preuhischen Historischen Institut in Rom 

XV (Rom 1913).

S. Marco la Catola (686 m), ehem. Kastell (Palazzo Ducale) liber gleichnamigem 

Ort, ca. 45 km w Lucera, neuerdings restauriert. - TCI, Puglia (1962) 187.

Sthamer, Erg. Bd. I, 100, Statut Nr. 45: Castrum s. Marci de Catula.

Haseloff, Die Bauten . . . 344: ’nicht erhalten'.

E. Cipriani, Daunia minore. La Vallata del Fortore e S. Marco la Catola. Coll, di Quader- 

ni turistici (Foggia).
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T e r 11 v e r i (409 m), Ruinen der ehem. Stadt (im 13. Jahrh. Bischofssitz), auf Hohen- 

riicken 13 km sw Lucera. Turmrest des Kastells auf gebbschter Plattform mit umgebendem 

Graben. In der Ortschaft Palazzo Baronale. - TCI, Puglia (1962) 185.

Haseloff, Die Bauten . . . 371-373 mit Abb. (Grundrifi); ebd. Tafelbd. Taf. XXXVII, 

1 u. 2.

Torre Ale manna (249 m), Masseria (ehem. domus?), heute Borgo Liberia, 17,5 km 

sw Cerignola, mit mehreren schlichten Bauten um einen quadratischen Turm. - TCI, 

Puglia (1962) 112.

Haseloff, Die Bauten . . . 380 f.; ebd. Tafelbd. Taf. XLI, 1 u. 2.

T r o i a (439 m), ehem. bedeutendes Kastell in gleichnamiger Stadt, ca. 22 km sw Lucera, 

vollig zerstort. — TCI, Puglia (1962) 190.

Sthamer, Erg. Bd. I, 100, Statut Nr. 50: Castrum Troye; ebd. 16 f., 63.

Sthamer, Erg. Bd. II, 173 f., Urk. Nr. 564-569: Castrum Troye.

S. De Stefano u. a., La citta di Troia e la sua storica Cattedrale (Monte S. Angelo 1935). 

Volturara A p p u 1 a (510 m), Palazzo Ducale in gleichnamigem Ort, ca. 33 km w 

Lucera, zum Teil restauriert. — TCI, Puglia (1962) 188.

Sthamer, Erg. Bd. I, 22: ’Der Zugang aus der Capitanata in die Molise fiihrte fiber Vol

turara nach Campobasso . . / (ein Kastell nicht genannt).

Abgekiirzt zitierte Literatur und Literatur-Hinweise

(Literatur zu einzelnen Objekten siehe in der Liste der Bauten)

Agnello, Giuseppe

Avena, Adolfo

Bacile di Castiglione, Gennaro

Beltramelli, Antonio

Bertaux, Emile

Biccari, M. u. Loco, M.

Bruhns, Leo

Caggese, Romolo

Carabellese, Francesco

Direzione Generale delle

Ferrovie dello Stato (Herausg.)

Di Taranto, Consalvo

Ebhardt, Bodo

L’architettura militare civile e religiosa nell’eta sveva. 

Archivio Storico Pugliese XIII (1960) 146-176.

Monument! dell’Italia meridionale (Roma 1902).

Castelli Pugliesi (Roma 1927).

Il Gargano. Italia Artistica 29 (Bergamo 1907).

L’art dans iTtalie meridionale, de la fin de 1’Empire 

romain a la conquete de Charles d’Anjou (Paris 1904).

Guida di Foggia e della Provincia (Bari 1957).

Hohenstaufenschlbsser in Deutschland und Italien 

(Konigstein i. Taunus 1959).

Foggia e la Capitanata. Italia Artistica 56 (Bergamo 

1910).

Il restauro angioino dei castelli di Puglia. L’Arte XI 

(1908) 197-208 u. 367-372.

Puglie. Guide regional! illustrate, col concorso del 

Touring Club Italiano (Milano o. J.).

La Capitanata al tempo dei Normanni e degli Svevi 

(Matera 1925).

Die Burgen Italiens, 6 Bde. (Berlin 1909-1927).

Der Wehrbau Europas im Mittelalter, 2. Band, Teil I 

(Stollhamm/Oldb. 1958).
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Facchiano, A. Il Sub-Appennino Settentrionale. Coll, di Quaderni 

turistici (Foggia).

Fraccacreta, M. Teatro topografico storico-poetico della Capitanata, 

4 Bde. (Napoli 1828, 1832, 1834).

Gregorovius, Ferdinand Wanderjahre in Italien. 5 Bde. (Leipzig 1856-77). 

Bd. V Apulische Landschaften.

Hahn, Hanno u. Renger-

Patzsch, Albert

Haseloff, Arthur

Hohenstaufenburgen in Siiditalien (Miinchen 1961).

Hohenstaufische Erinnerungen in Apulien. Wester- 

manns Illustrierte Deutsche Monatshefte, Jg. 1906, 

H. 4, 1-18.

Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien. Hrsg. 

vom Preufiischen Historischen Institut in Rom. 1. Bd., 

Textband u. Tafelband (Leipzig 1920).

Hotz, Walter Kleine Kunstgeschichte der Deutschen Burg (Darm

stadt 1965).

Huillard-Breholles, I. L. A. Recherches sur les monuments et 1’histoire des Nor

mands et de la maison de Souabe dans 1’Italie meri- 

dionale, publiees par les soins de M. le due de Luynes. 

Dessins par Victor Baltard (Paris 1844).

Ipser, Karl Deutschland-Italien. Denkstatten einer Volkergemein- 

schaft (Leipzig 1940).

Kaiser Friedrich IL, Leben und Werk in Italien (Leip

zig 1942).

Jacobs, Fritz Die Kathedrale S. Maria Icona Vetere in Foggia. 

Studien zur Architektur und Plastik des 11.-13. 

Jahrhunderts in Siiditalien, Teil 1 u. 2 (Diss. Ham

burg 1966, Hamburg 1968).

Keyserlingk, Graf v., Adalbert Vergessene Kulturen im Monte Gargano (Niirnberg 

1968).

Krbnig, Wolfgang Zur Baukunst der Hohenstaufen in Italien, und: Zur 

Zisterzienserarchitektur in Italien. Zeitschr. f. Kunst- 

gesch. 6, 1937, 63-73.

Staufische Baukunst in Unteritalien. Beitrage zur 

Kunst des Mittelalters. Vortrage der ersten Deutschen 

Kunsthistorikertagung auf Schloft Briihl 1948 (Berlin 

1950).

Pagenstecher, Rudolf Apulien. Beriihmte Kunststatten, Bd. 65 (Leipzig 

1914).

Pensa, Tommaso

Praitano, G.

Schettini, Franco

La Capitanata (Cerignola 1903).

Il Tavoliere di Puglia (Bari 1909).

I Castelli Angioino-Aragonesi in Puglia. Atti del IX 

Congresso Nazionale di Storia dell’ Architettura Ban 

1955 (Roma 1959).

Schubring, Paul Schlofi- und Burgbauten der Hohenstaufen in Apulien. 

Die Baukunst, 5. Heft, II. Serie (Berlin u. Stuttgart 

1901).
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Schulz, Heinrich Wilhelm Denkmaler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, 

3 Bde., 1 Tafelbd. Hrsg. von Friedrich v. Quast (Dres

den 1860).

Sthamer, Eduard Die Verwaltung der Kastelle im Kbnigreich Sizilien 

unter Kaiser Friedrich II. und Karl I. von Anjou. Die 

Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien, Erganzungs- 

band I (Leipzig 1914).

Dokumente zur Geschichte der Kastellbauten Kaiser 

Friedrichs II. und Karls I. von Anjou. Bd. I: Capi- 

tinata (Capitanata). Die Bauten der Hohenstaufen in 

Unteritalien, Erganzungsband II (Leipzig 1912).

Bruchstiicke mittelalterlicher Enqueten aus Unterita

lien, Ein Beitrag zur Geschichte der Hohenstaufen. 

Abhlg. d. PreuB. Ak. d. Wiss., Jg. 1933, Phil.-Hist. 

Klasse Nr. 2 (Berlin 1933).

Touring Club Italiano (TCI) Puglia, Lucania, Calabria. Attraverso 1’Italia, Vol. 

8 (Milano 1937, Neuaufl. 1962).

Puglia. Guida d’ltalia del Touring Club Italiano, 

Vol. 20 (2. Aufl. Milano 1940, 3. Aufl. Milano 1962).

Tuulse, Armin

Wagner-Rieger, Renate

Burgen des Abendlandes (Wien-Miinchen 1958).

Die Italienische Baukunst zu Beginn der Gotik. II.

Tell: Slid- und Mittelitalien (Graz-Kbln 1957).

Waldburg-Wolfegg, Graf v., 

Hubert

Willemsen, Carl A.

Vom Siidreich der Hohenstaufen (Miinchen 1954, 4. 

Aufl. 1964).

Apulien. Land der Normannen, Land der Staufer 

(Leipzig 1944).

Apulien. Land der Normannen, Land der Staufer; 

mit Dagmar Odenthal (Kbln 1958, 2. erw. Aufl. Kbln 

1966).

Siiditalien und Sizilien. Athenaum-Kunstfiihrer (Bonn 

1955).

Die Bauten der Hohenstaufen in Siiditalien, Neue 

Grabungs- und Forschungsergebnisse. Arbeitsgemein- 

schaft fur Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 

Geisteswissenschaften Heft 149 (Kbln u. Opladen 

1968).

Apulien. Kathedralen und Kastelle (Kbln 1971).

Fur weiterfiihrende Angaben wird auf die ausfiihrlichen Literatur-Verzeichnisse in den 

Werken von Haseloff und Willemsen sowie auf den Fiihrer ’Puglia1 des Touring Club 

Italiano (3. Aufl. 1962) verwiesen.

Bildnachweis :

1-8 u. 10 Verfasser

9 nach Haseloff, Die Bauten . . . Tafelbd. Taf. XLI.


