
Abb. 1 Castel Grande von SudostenAllgemeines

Die geographische Lage

Die Lage des Castel Grande ist fur dessen Geschichte so 

bestimmend gewesen, daB sich hier eine kurze Beschrei- 

bung aufdrangt. Bevor sich die gut einen Kilometer breite, 

vollig flache Sohle des Ticinotales bei Giubiasco zur Ma- 

gadino-Ebene ausweitet, wird sie bei Bellinzona durch den 

Felshiigel des Castel Grande auf zwei Passagen verengt.1 

Durch die breitere westliche flieBt der Ticino 2, und durch 

die schmale ostliche fuhrt die alte TalstraBe. Hier ist zu un- 

bekannter Zeit, spatestens aber im friihen Hochmittelal- 

ter, eine Siedlung entstanden, aus welcher im 13. Jahrhun- 

dert die Stadt Bellinzona herauswachsen sollte.

Geologisch gesehen. stellt der Hiigel des Castel Grande 

den Auslaufer eines Gneisriegels dar, der sich vom Monte 

della Croce in westlicher Richtung ins Tai hinunterzieht. 

Die natiirliche Beschaffenheit des Felshiigels muB schon 

fruh die Menschen zum Bau einer Wehranlage eingeladen 

haben: Die groBe Ausdehnung des Hochplateaus bot Platz 

fur zahlreiches Volk, und dank den felsigen, allseits steil 

abfallenden Flanken war der Hiigel sehr leicht zu verteidi- 

gen.3
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Zudem bot das Engnis von Bellinzona ideale Vorausset- 

zungen fur eine Talsperre. Die Berglehnen auf beiden Sei- 

ten der Talsohle sind so felsig, steil und von Erosionsgra- 

ben durchzogen, dass sie ohne kiinstliche Wegbauten 

kaum traversiert werden kbnnen. Das Gelande laBt filr 

den Verkehr nur die beiden erwiihnten Passagen westlich 

und bstlich des Castel Grande offen. AuBerdem vereinigen 

sich in dem kurzen Talabschnitt zwischen Arbedo und 

Giubiasco die StraBen von nicht weniger als drei wichtigen 

Alpenpassen zu einer einzigen Route.4 Bellinzona spielte 

deshalb in der Geschichte stets eine groBere Rolle als die 

anderen Burgen, deren topographische Lage zwar derjeni- 

gen des Castel Grande ahnelt (Giornico, Serravalle, Me- 

socco), an denen jeweils aber nur eine einzige PaBroute 

vorbeifiihrt.5 Die geographische Lage macht es verstand- 

lich, daB im Spatmittelalter die Mailander von alien ihren 

festen Platzen in den Tessiner Alpentalern Bellinzona am 

starksten ausgebaut haben.6

Filr das Castel Grande ergaben sich aus der topographi- 

schen Situation somit zwei mbgliche fortifikatorische 

Funktionen: Die GroBe des Plateaus und die gegen alle 

Seiten hin sturmfreie Lage begunstigten die Entstehung 

einer refugialen Befestigung, in welcher die Leute der Ge- 

gend bei Kriegszeiten Schutz suchen konnten, und die La-



ge Bellinzonas in einer Talenge, durch welche mehrere 

Verkehrswege fuhrten, lud zur Errichtung einer Talsperre 

ein. Bei der Erforschung des Castel Grande muB man diese 

zwei moglichen fortifikatorischen Aufgaben im Auge be- 

halten. Die Burg kann als Refugium oder alsTeil einer Tal

sperre gedient haben. Die beiden Funktionen brauchten 

sich gegenseitig keineswegs auszuschlieBen, doch diirfte 

im Laufe der Zeit wechselnd bald die eine, bald die andere 

Aufgabe iiberwogen haben. Wenn man unterdem EinfluB 

modernen taktischen Denkens in Bellinzonas Festung nur 

eine Talsperre sieht, wird man die historische Bedeutung 

dieser Wehranlage nie vollstandig erfassen kbnnen.

Abb. 2 Castel Grande von Siidwesten (Foto Carpi, Bellinzona)

5 Inwiefern diesen Burganlagen eine effektive Sperrwirkung innewohn- 

te. miiBte durch Detailuntersuchungen noch abgeklart werden. 1176 

scheint die Burgbesatzung von Serravalle den staufischen Truppen den 

Durchzug erschwert zu haben. Meyer, Blenio und Leventina, 176ff.

6 Wegen des Fehlens archaologischer und baugeschichtlicher Untersu- 

chungen an den Tessinerburgen kann man sich zurzeit kein rechtes Bild 

liber die Festungsbauten der Mailander in den Tessiner Talern machen. 

Doch ist es undenkbar. daB es Anlagen gegeben haben konnte. welche 

den Festungsgiirtel von Bellinzona noch iibertroffen hatten, obwohl 

neben Bellinzona ganz gewaltige Burgen bestanden haben miissen (z. B. 

Locarno).

1 Genaue Lage des Castel Grande: Koo. 722 250/116 950.

2 Heute durch Damme gebandigt, war der Ticino in friiheren Zeiten von 

gefahrlicher Unberechenbarkeit. Ein groBer Teil des heutigen Kultur- 

landes stellt ehemaliges Uberschwemmungsgebiet dar. Besonders be- 

kannt ist das Hochwasser von 1515, das einen Teil der Befestigungsanla- 

gen zerstorte (Rahn, Kunstdenkmaler, 407).

3 Die fur eine Verteidigung ideale topographische Lage erscheint des 

bfteren in den Quellen. Am bekanntesten ist wohl die AuBerung des mai- 

landischen Podesta Luca Grimaldi von 1242: ...castrum illud ita natura 

et arte munitum, quod nullo modo poterat expugnari...» (Zitat nach 

Gilardoni, Notizie e documenti. 26).

4 Zur Schliisselstellung Bellinzonas vgl. Meyer. Blenio und Leventina. 

23ff. AuBer den StraBen Uber S. Bernardino, Lukmanier und Gotthard 

fuhrten auch noch die Routen liber den Greina- und den NufenenpaB 

durch Bellinzona, abgesehen von der nicht unwesentlichen West—Ost- 

Verbindung Centovalli-Passo San Jorio.

Friihere Arbeiten und Forschungen

Uber Bellinzona und das Castel Grande liegen zahlreiche 

historische Untersuchungen vor1, und auf dem SchloB 

sind schon viele Restaurierungs- und Ausgrabungsarbei- 

ten durchgefiihrt worden. Henk Blok hat nun eine genaue 

und umfassende Zusammenstellung alter dieser Arbeiten 

verbffentlicht.2 3 4

Leider war es unmbglich, unsere eigenen Untersuchungen 

auf den Ergebnissen der alteren Arbeiten aufzubauen, da 

diese friiheren Grabungen und Restaurierungen nicht
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Abb. 3 Caste I Grande und Murata - Luftaufnahme (Photoswissair)

nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten durchgefiihrt 

worden sind.3 Von den zahlreichen Planen, die man im 

Laufe der Zeit aufgenommen hat, erwiesen sich alle als 

ungenau. Uber die alten Sondierungen liegen weder Auf- 

zeichnungen noch Aufnahmen vor, und auf Kleinfunde 

scheint man nicht geachtet zu haben.4 Wir kommen des- 

halb nicht um die betriibliche Feststellung herum, daB die 

Ergebnisse der friiheren Grabungen, die man auf dem Ca- 

stel Grande vorgenommen hat, wissenschaftlich gesehen 

als verloren betrachtet werden mussen.5 Aus diesem Grun- 

de waren wir im Friihling 1967 gezwungen, beim Beginn 

der Untersuchungen im Sudtrakt vollkommen von vorne 

anzufangen.

1 Die beste Zusammenstellung der Literatur bei Gilardoni, Notizie e 

documenti, 25 ff.

2 Blok, Cronistoria, 277 ff.

3 Gilardoni. Romanico, 205, Anm. 9.

4 Max Alioth, derjahrelangmit Untersuchungen auf dem Castel Grande 

beschaftigt war, hat mir mtindlich mitgeteilt, daB man bei seinen Gra

bungen auBer «einigen Kanonenkugelno nichts gefunden habe. - Die 

Plane, die unter Weith und Alioth aufgenommen worden sind (Blok. 

Cronistoria. 277ff., bes. 290), sind 1967 kontrolliert worden und konnten 

wegen ihrer vielen Fehler nicht gebraucht werden.

5 Essei hier betont. daBdiese Feststellung «sine ira etstudio» gemachtist. 

Es geht hier nicht um die Eroffnung einer Polemik, sondern um die not- 

wendige Erwahnung eines effektiven Tatbestandes.

Ziel und Methode der Untersuchungen

Mil den im Jahre 1967 auf dem Castel Grande durchge- 

fuhrten Untersuchungen wurden zwei Ziele verfolgt. Zu- 

nachst ging es darum, die fur eine historisch einwandfreie 

Restaurierung notwendigen Unterlagen zu beschaffen, 

und auBerdem hoffte man, aufgrund der Ausgrabungen 

Einblick in die zum Teil noch recht dunkle Geschichte des 

Schlosses zu erhalten.1 Die Arbeiten dienten demnach so- 

wohl der Geschichtsforschung als auch der Denkmalpfle- 

ge-

Angesichts der auBergewohnlichen GroBe der Burg und 

der verhaltnismaBig knapp bemessenen Zeit sowie der be- 

schrankten Finanzmittel (ca. Fr. 80000.-) drangte sich die 

Konzentration der Arbeiten auf einen bestimmten Teil des 

Schlosses auf, wobei die Wahl sofort auf den Sudtrakt fiel.2 

Denn dieser bedurfte wegen seines stellenweise verlotter- 

ten Zustandes dringend einer Restaurierung, und die Son- 

dierung, die man im Jahre 1964 im Innern der Gebaude 

begonnen hatte, muBte unbedingt zu Ende gefiihrt wer

den.3 Leider bot sich der Sudtrakt in einem ganz schwer 

gestorten Zustand dar. Am Mauerwerk ist bis in die jiing- 

ste Zeit hinein immer wieder umgebaut und geflickt wor-

14



Abb. 4 Blick vom Castel Grande gegen die Schlosser Montebello and Sasso 

Corbaro

den. Die starksten Veranderungen hat der alte Mauerbe- 

stand vor allem durch den Umbau des Schlosses zum 

Zeughaus und Gefangnis erlitten. Die originalen Schich- 

tenverhaltnisse erwiesen sich an den meisten Stellen als 

vernichtet oder mindestens stark gestbrt, und zwar nicht 

nur wegen neuerer Bauten, Leitungsgraben und Planie- 

rungen, sondern auch wegen der friiher unternommenen 

Sondierungen.

Eine durchgehende Flachengrabung im Gebaudeinnern 

des Siidtraktes (Zone Q) war nicht moglich. Denn die Fun- 

damente der heute noch aufrechten Mauern ruhten nur 

zum kleinsten Teil auf Fels, grbBtenteils aber auf natiirli- 

chem Sand oder alteren Kulturschichten. Zur Vermeidung 

eines Einsturzes durften wir nur mit groBer Vorsicht und 

unter vielen Sicherheitsvorkehrungen tiefer als die Funda- 

mente graben.4 Leider waren wir aus Sicherheitsgriinden 

gendtigt, an Stellen, wo die friiheren Sondierungen schon 

zu nahe an die Mauerfundamente herangefiihrt worden 

waren, auf das Ziehen langer Profilschnitte zu verzichten, 

und muBten uns damit begniigen, von den bestehenden 

alteren Grabungsrandern bloB wenige Zentimeter Erd- 

reich abzubauen.5 Bei derartigen Verhaltnissen war es von 

vornherein ein hoffnungsloses Unterfangen, einzelne 

Schichten in ihrer horizontalen Ausdehnung verfolgen zu 

wollen. Wir muBten froh sein, wenigstens einen einzigen 

Brandhorizont auf der ganzen Flache des Siidtraktes fest- 

stellen zu kbnnen, und im iibrigen waren wir gendtigt, an 

mbglichst vielen Stellen ganz kurze vertikale Profilschnitte 

anzulegen. Eine groBere Flache deckten wir nordlich 

auBerhalb des Siidtraktes ab, um die Graber des Friedho- 

fes freizulegen.

Die Grabung im Innenhof (Zone H) hatte neben archaolo- 

gischen auch bautechnische Ziele, gait es doch, fur allfalli- 

ge Restaurierungsprojekte die Tiefe des anstehenden Fel- 

sens zu ermitteln. Wir zogen einen langen Sondierschnitt, 

an dessen Siidende wir eine kleine Flache anhangten, um 

das dort zutage getretende Mauerwerk besser verfolgen zu 

konnen.6

In Zone Q erbauten wir angesichts der z. T. sehr tiefen Son- 

dierschnitte und der gtoBen Niveau-Unterschiede auf der 

Schwellenhohe der heutigen Eingangstiiren massive Lauf- 

geriiste, um den Aushub sicher und rasch abtransportieren 

zu konnen. Ein provisorisches Leitungsnetz, an dasje nach 

Bedarfverschiedene Lampen angeschlossen werden konn- 

ten, stellte die notwendige ktinstliche Beleuchtung sicher.7 

Die Kleinfunde wurden, getrennt nach Fundort und Erd- 

schicht, gesammelt, gewaschen und, soweit es sich um be- 

stimmbare oder bemerkenswerte Stiicke handelte, nach 

einem bestimmten Schliissel beschriftet und katalogisiert. 

Wegen der betrachtlichen Niveauschwankungen inner-
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halb der gleichen Schichten verzichteten wir bei der Fest- 

stellung der Fundlage auf das Einmessen der Hohenkoten 

und begnligten uns mit der Ermittlung der Schichtlage. 

Die Komplexe der nicht einzeln beschrifteten Objekte war

den summarisch katalogisiert und gesondert archiviert.8 

Fur die Untersuchung des aufsteigenden Mauerwerkes 

war die Entfernung des Verputzes notwendig. Im Innern 

des Siidtraktes wurden auf diese Weise samtiiche Mauern 

freigelegt. Auf ein Abschlagen des AuBenverputzes ver

zichteten wir vorlaufig, um das Mauerwerk nicht des letz- 

ten Schutzes vor den Unbilden der Witterung zu berau- 

ben.9

Im Verlaufe der Grabung ist eine systematische Doku- 

mentation angelegt worden. Deren Kern bildet das wissen- 

schaftliche und das technische Journal sowie der Fundka

talog. Zur Hauptsache umfaBt die Dokumentation eine 

groBe Anzahl von Photos, Planen und steingerechten 

Zeichnungen der freigelegten Mauern, Graber und 

Schichtenprofile. Das Grabungsarchiv ist zusammen mit 

dem Fundmaterial auf dem Denkmalpflegeamt des Kan- 

tons Tessin deponiert, wahrend sich eine Auswahl der 

wichtigsten Plane, Zeichnungen und Photographien in 

Kopien in den Handen der Eidgenbssischen Denkmalpfle- 

ge befindet.

1 Tita Carloni und Virgilio Gilardoni: Appunti per un nuovo messaggio 

tendente ad ottenere un credito di Fr. 67000.- per la continuazione dei 

lavori di ricerca net Castel Grande in Bellinzona. 22. Mai 1967, Dok. A 1.

2 S. unten Seite 34f.

3 Blok, Cronistoria, 294.

4 Wie gefahrlich diese Arbeiten waren, zeigte 1964 der Einsturz einer 

nachtraglich errichteten Quermauer im Haus 4 (Tagebuch des Guardia- 

no B. Bettosini).

5 Dieses vorsichtige Vorgehen war vor allem im Haus 8 angezeigt 

(Schnitte Q 9 und Q 10).

6 Mauern M 31, M 32 und M 33.

7 Fur die Beschaffung des Beleuchtungsmaterials sei Herrn P.StrauB. 

Ing. ETH, bestens gedankt.

8 Vgl. die Fundkataloge, Dok. C Iff.

9 BeschluB vom 3. April 1967 (Dok. A 1).-Die Entfernung des Innenver- 

putzes ist bereits 1964 vorgenommen worden (Blok. Cronistoria, 294).

Zur Datierungsmethode

Die Rekonstruktion der Baugeschichte wurde durch das 

Fehlen direkter Zeitangaben sehr erschwert. Es liegen we- 

der topographisch genau bestimmbare historische Nach- 

richten liber Bauarbeiten vor1, noch sind Werkstticke mit 

Jahreszahlen zum Vorschein gekommen.2 Die gestbrten 

Schichtenverhaltnisse mit dem nur teilweise datierbaren 

Fundmaterial erleichterten die Zeitbestimmung der ein- 

zelnen Bauphasen so wenig wie die Tatsache, daB die bau- 

liche Entwicklung des Siidtraktes wegen des zeitweise ver- 

nachlassigten oder ruinosen Zustandes nicht ohne Briiche 

und UnregelmaBigkeiten verlaufen war.3

Zunachst gait es, eine relative Chronologie der verschiede- 

nen Bauten, Mauern, Graber und Erdschichten aufzustel- 

len. Voraussetzung dafiir war die genaue Beobachtung der 

vertikalen und horizontalen Baufugen, der Unterschiede 

in den Mbrtel- und den Mauerstrukturen sowie die Uber- 

priifung der Stratigraphic mit ihren Anschltissen an die 

einzelnen Mauern. Der Versuch, liber die relative zur abso- 

luten Chronologie vorzustoBen, stiitzte sich zur Hauptsa

che auf zwei feste Daten: Die alteste Wehrmauer (M 3) 

gehorte. den begleitenden Kleinfunden nach zu schlieBen, 

eindeutig ins 4. Jahrhundert n. Chr., und als letzter mogli- 

cher Termin fur die Errichtung derjiingsten Wehranlagen 

miissen die Jahre kurz vor 1500 betrachtet werden, denn in 

der Zeit der Urnerherrschaft diirften keine fortifikatori- 

schen Verbesserungen mehr am SchloB vorgenommen 

worden sein.4 Somit muBten die vielen Bauphasen, Um- 

bauten und Aufstockungen, die zeitlich zwischen dem er- 

sten und dem letzten Wehrbau anzusetzen waren, sinnvoll 

in die Jahrhunderte zwischen 350 und 1500 verteilt wer

den. Vereinzelte Anschliisse von funddatierten, hochmit- 

telalterlichen Schichten leisteten bei der Festlegung von 

Zwischenzeiten wichtige Dienste5, und auch das sicher 

langere Zeit benutzte Graberfeld konnte wesentliche chro- 

nologische Anhaltspunkte vermitteln. Groteske Unterstel- 

lungen und extreme Interpolationen glaubten wir aus- 

schlieBen zu dlirfen. So nahmen wir etwa an, daB ein Ge- 

baude, das mehrmals umgebaut wurde, mindestens einige 

Jahrzehnte bestanden habe, daB zwei Mauerteile, die sich 

in der Struktur deutlich unterschieden, in verschiedene 

Zeiten anzusetzen seien, daB ein groBerer Bau nicht unmit- 

telbar nach seiner Errichtung durch einen andern ersetzt 

worden sei oder daB man zwischen der Entstehung eines 

Hauses und dessen nachtraglicher Aufstockung eine ge- 

wisse Zeitspanne habe verstreichen lassen.6

Eine solche Datierungsweise, die sich nur auf wenige abso

lute Zeitangaben und auf um so mehr gedankliche Kombi- 

nationen und Interpolationen stlitzt, kann selbstverstand- 

lich nie ganz exakt sein. Die vorgelegten Zeitangaben stel- 

len den mittleren Wert von Zeitraumen dar, deren Maxi

mal- und Minimalwerte unter Umstanden manche Jahr

zehnte auseinander liegen konnen. Genauere Daten sind 

auch nicht von den modernen, naturwissenschaftlichen 

Methoden der Zeitbestimmung zu erwarten. Unsere bau- 

geschichtliche Chronologie der mittelalterlichen SchloB- 

bauten auf dem Castel Grande kann somit als ein theoreti- 

sches Gedankengebaude angesehen werden, das dank 

dem einigermaBen gesicherten Anfangs- und Enddatum 

und dank einer Reihe zeitlich bestimmbarer Kleinfunde 

aus dem Mittelalter auf einem festen Fundament steht und 

unter Berlicksichtigung moglicher Ungenauigkeiten ge- 

samthaft wohl als sinnvoll bezeichnet werden darf.
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1 S. uriten Seite 125f.

2 VgL Fundinventar, Dok. C Iff.

3 S. unten Seite 107f.

4 Meyer, Blenio und Leventina, 23, Anm. 1. - Auch Leu, Lex. 2, 47ff., 

weiB nichts von fortifikatorischen Verbesserungen der Bellinzoneser 

Schlosser unter der Herrschaft der Schweizer zu berichten.

5 Es handelt sich vor allem urn hochmittelalterliche Einfullungen, wie sie 

in den Schnitten Q 15. Q 16 und Q 20 angetroffen worden sind.

6 Wir raumen die Moglichkeit ein, daB derartige baugeschichtliche Ex- 

tremfalle ausnahmsweise vorgekommen sind. Dagegen konnen wir uns 

nicht vorstellen, daB sie gewissermaBen die Regel gebildet hatten. Unser 

Datierungssystem ist fur das Mittelalter so weitmaschig, daB vereinzelte 

Extremfalle noch durchgehen konnen.

Organisation und Verlauf 

der Untersuch ungen

Am 3. April 1967 fand auf dem Castel Grande eine Bespre- 

chung statt, an welcher die Richtlinien fur das weitere Vor- 

gehen festgelegt warden. Anwesend waren Prof. Dr. 

H. R. Sennhauser, als Eidgenossischer Experte, Prof. 

V. Gilardoni und T. Carloni, als Beauftragte des Baude- 

partementes, Prof. T. Carloni sen., Ispettore, als Vertreter 

der kantonalen Denkmalpflege, sowie der Berichterstat- 

ter. Nach der Bereinigung des Kostenvoranschlages einig- 

te man sich liber die Arbeitsziele, die Organisation und die 

Termine. Die Untersuchungen sollten sich zur Hauptsache 

auf den Siidtrakt erstrecken. wahrend im Zentralhof ein- 

zelne Sondierschnitte projektiert warden. Die erste Etappe 

sah man fur die Monate Mai und Juni vor, doch muBte 

man sich vorbehalten, im Herbst weitere Etappen folgen 

zu lassen, falls bis Ende Juni das Arbeitsprogramm nicht 

sollte bewaltigt werden konnen.1

Die erste Etappe dauerte, wie vorgesehen, vom 8. Mai 1967 

bis zum 1. Juli. Diese Zeit erwies sich jedoch als zu knapp, 

da nicht nur das schlechte Wetter, sondern auch der heikle 

Grabungsbefund die Arbeiten nur langsam voranschrei- 

ten lieBen. Es wurde deshalb notig, im Herbst noch zwei 

weitere Etappen durchzufiihren, namlich in der Zeit vom 

4. bis zum 27. September und vom 30. Oktober bis zum 

10. November.2

Wahrend dieser drei Etappen hat die kleine Equipe insge- 

samt mehr als 400 Arbeitstage geleistet, von denen sich 

etwa 250 auf eigentliches Ausgraben erstreckten. Leider 

verliefen die Arbeiten nicht ganz ohne Unfall, indem sich 

der Zeichner Alberti durch einen Sturz eine Knieverlet- 

zung zuzog, die ihn fur den Rest der Ausgrabungszeit aus- 

schaltete.

Nach den drei Etappen muBte jeweils der Arbeitsplatz auf- 

geraumt werden, wobei es vor allem gait, den Aushub zu 

entfernen. Ferner ergaben sich zusatzliche Schwierigkei- 

ten durch den groBen Touristenstrom. Denn das Castel 

Grande zog eine groBe Menge schaulustiger Besucher an, 

so daB jeweils zahlreiche Unbefugte ins Ausgrabungsge- 

lande eindrangen, was unnbtige Unfallrisiken und unwill- 

kommene Stbrungen der Arbeit zur Folge hatte. Besser 

wurde es erst, als B. Bettosini eine Absperrung errichtete. 

Die eigentliche Grabungsequipe war fur die Erdarbeiten, 

die Reinigung des Mauerwerkes, das Waschen, Ordnen 

und Katalogisieren der Kleinfunde sowie fiir das Anlegen 

der Dokumentation besorgt. Fiir eine Reihe weiterer Ar

beiten muBten auf kurze Zeit Spezialisten zugezogen wer

den. So benbtigten wir etwa das Gutachten eines Bauinge- 

nieurs liber die statische Festigkeit des Siidtraktes. Das 

Ingenieurbureau Pastorelli, Lugano, erstellte auf photo- 

grammetrischem Weg einen Kurvenplan des ganzen 

Burghiigels, und die Firma Quattropani, Bellinzona, rich- 

tete uns die fiir die Arbeiten im Gebaudeinnern notwendi- 

gen elektrischen Anlagen ein.

1 Dok. A 1.

2 Dergesamte Verlauf der Arbeiten ist festgehalten im technischen Jour

nal, Dok. A 2.
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Fig. 1

Castel Grande, Siidtrakt, Grabungsplan

Zone Q

M Iff. Numerierte Mauern

MS Iff. Numerierte Mauerstrukturzeichnungen

P 1 ff. Numerierte Schichtenprofilzeichnungen

Casa/Torre Iff. Numerierte Gebaude
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