
Kulturgeschichtliche Bemerkungen 

zu den Kleinfunden

Die Kleinfunde machen eine prahistorische Besiedlung 

des Castel Grande-Hiigels wahrscheinlich und belegen 

eine Beniitzung von augustaischer Zeit bis in die Gegen- 

wart. Die Liicken im Fundinventar sind unterschiedlich zu 

interpretieren. Das Fehlen von rbmischen Funden aus 

dem 2. und 3. Jahrhundert konnte darauf zuruckzufiihren 

sein. daB in der mittleren Kaiserzeit der Hugel, dessen To

pographic fur eine Wehranlage wie geschaffen war, unbe- 

siedelt blieb. Immerhin mussen wir die Mbglichkeit weite- 

rer Funde im Auge behalten.1 Die Fundarmut derspatmit- 

telalterlichen und friihneuzeitlichen Epoche hat andere 

Griinde: Durch die Bau- und Planierungsarbeiten des 15. 

und dann wieder des 19. Jahrhunderts sind vor allem die 

oberen Schichtenhorizonte der jilngeren Besiedlungspha- 

sen zerstort worden. Bezeichnenderweise liegen aus dem 

Spatmittelalter und aus der friihen Neuzeit vorwiegend 

Metallgegenstande vor, welche die zahlreichen Erdbewe- 

gungen und sekundaren Verlagerungen besser iiberstan- 

den haben als die Keramik. Die Beobachtung, daB hoch- 

und spatmittelalterliche Siediungshorizonte durch neuere 

Bauarbeiten am starksten in Mitleidenschaft gezogen wor

den sind. kann auch andernorts gemacht werden.

Die Funde aus dem Castel Grande sind keine attraktiven 

Schaustiicke von musealem Wert. Den herrlichen Graber- 

funden aus der naheren und weiteren Umgebung wird 

durch das Material von Bellinzona keine Konkurrenz ge

macht. aber dennoch darf die Bedeutung unserer beschei- 

denen Kollektion nicht unterschatzt werden. Der wissen- 

schaftliche Aussagewert eines Fundkomplexes wird durch 

den fragmentierten Zustand der einzelnen Objekte be- 

kanntlich nicht vermindert. Die Auswertung des Fundma

terials brachte jedenfalls fiir die Chronologie der bauge- 

schichtlichen Abwicklung auf dem Castel Grande sowie 

fiir die Kulturgeschichte des Sopraceneri eine Reihe be- 

merkenswerter Hinweise.

Die rbmischen Kleinfunde passen gut in das Bild alpiner 

Siedlungsplatze aus der friihen und der spaten Kaiserzeit.2 

Schwieriger gestaltet sich die kulturhistorische Auswer

tung der mittelalterlichen Fundgegenstande, weil vorlau- 

fig nur sehr wenige Vergleichsmbglichkeiten zur Verfii- 

gung stehen.3 Beachtung verdient das Bellinzoneser Kera- 

mikmaterial aus dem Hoch- und Spatmittelalter. Schon 

um die Jahrtausendwende hat sich im Tessin eine Vielfalt 

an Formen und GefaBarten eingebiirgert, wie sie in den 

Gebieten nbrdlich der Alpen nicht vor dem spaten 

15. Jahrhundert festgestellt werden kann.4 Offen bleibt die 

Frage nach rbmisch-antiker Kontinuitat in der friih- und 

hochmittelalterlichen Keramik von Bellinzona. Eine 

Gruppe von GefaBen ist ins Friihmittelalter zu datieren 

und scheint auf rbmische Formen zuriickzugehen. Endgiil- 

tige Schliisse sind zurzeit allerdings verfriiht.5 Als Hinweis 

auf das Weiterleben spatantiker Tbpfertraditionen mbch- 

ten wir die Verwendung der Glasur im 8. und 9. Jahrhun

dert betrachten, zumal ein glasierter Topf aus der Zeit um 

800 auch sonstige Merkmale aufweist, die an spatrbmi- 

sche, lokale Tbpferarbeiten erinnern.6

DaB im Hochmittelalter eine mindestens beschrankte 

Ausstrahlung des nbrdlich der Alpen beheimateten Tbp- 

ferhandwerks in die siidliche Alpenzone hinein gewirkt 

hat, ergibt sich aus dem Fund einiger Ofenkachelfragmen- 

te, die typologisch in die Zeit um 1200 gehbren. Fiir die 

sudlichen Alpentaler stellt der Kachelofen ohne Zweifel 

einen nordischen Fremdling dar, auch wenn die Kacheln 

selbst, wie ihr starker Glimmergehalt in der Magerung an- 

deutet, nicht aus dem nbrdlichen Alpenvorland impor- 

tiert, sondern in der naheren Umgebung, mbglicherweise 

auch in Ratien hergestellt worden sind. Wie die Ofenka- 

chelfunde aus der Burgruine von St. Maria di Calanca 

(GR)zeigen. bedeutet Bellinzona keinen Einzelfall.7 

Verschiedene hochmittelalterliche Geschirrfragmente aus 

dem Castel Grande erinnern an gleichzeitige Formen aus 

Fundplatzen nbrdlich der Alpen. Ob hier ein direkter Zu- 

sammenhang angenommen werden darf und wie sich ein 

solcher alienfalls hatte heranbilden kbnnen, laBt sich vor- 

laufig nicht beurteilen.8

Im 14. Jahrhundert beginnt die Majolika italienischer Her- 

kunft im Tessin heimisch zu werden. Obwohl diese reich 

verzierte, mehrfarbige Keramik schon recht gut erforscht 

ist, kann das Bellinzoneser Material in bezug auf Herstel- 

lungsort und Zeitstellung nicht mit vblliger Sicherheit be- 

stimmt werden. Die Mbglichkeit, daB verschiedene Exem- 

plare aus Ferrara, Forli, Bologna oder einem anderen Zen- 

trum der Majolikaherstellung stammen, ist indessen nicht 

auszuschlieBen.9 In dieser prachtvollen Keramik, die ein 

ebenso hohes technisches wie kunstgewerbliches Kbnnen 

verrat, spiegelt sich die hochentwickelte, italienische Stad- 

tekultur des Spatmittelalters wider. Ein Vergleich mit dem 

urtiimlichen, rohen Geschirr des sudlichen deutschen 

Sprachraumes jener Zeit laBt etwas vom Kulturgefalle ah- 

nen. das damals Mitteleuropa von der italienischen Zivili- 

sation getrennt hat.10

Haufiger als die Keramik findet sich in den hochmittelal

terlichen Fundkomplexen des Castel Grande das Lavezge- 

schirr belegt. Die Schwierigkeit, Lavezgegenstande chro- 

nologisch zu bestimmen, ist oben bereits erwahnt worden. 

Hier seien noch ein paar weitere AuBerungen gestattet: 

Aus der friihen Kaiserzeit stammen nur wenige Lavezfrag- 

mente, im Material aus der spaten Kaiserzeit kommen sie 

bereits recht haufig vor, und im Mittelalter iiberwiegen sie 

die Keramik eindeutig.11

Das Rohmaterial zeichnet sich durch seine unterschiedli- 

che Giite aus. Das laBt nicht unbedingt auf verschiedene 

Herstellungsorte schlieBen, denn der Lavezstein ist so he

terogen zusammengesetzt, daB innerhalb der gleichen Ab- 

baustelle ganz verschiedene Qualitaten auftreten kbnnen. 

Immerhin liegt die Vermutung nahe, die Stiicke aus 

schlechtem, grobschuppigem Lavez seien in der Nahe von
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Bellinzona hergestellt worden.12 Dafur spricht auch der 

Fund zweier Kerne aus dem gleichen minderwertigen Ma

terial, die kaum liber grbBere Distanzen hinweg transpor

ter! worden sind.13 Speckstein ist im Tessin wahrend des 

Mittelalters an verschiedenen Stellen abgebaut und verar- 

beitet worden.14

DaB auch die Lavezfragmente aus oberen, sekundar verla- 

gerten Schichten mehrheitlich mittelalterlichen und nicht 

neuzeitlichen Ursprungs sind. diirfte sich aus dem volligen 

Fehlen der verschiedenartigen spaten Lavezgegenstande 

ergeben, die vom 16. Jahrhundert an in immer reicherem 

MaBe hergestellt worden sind.

Das Fehlen von Metallfunden in der friihkaiserzeitlichen 

Siedlungsschicht verunmbglicht eine sichere historische 

Deutung der offensichtlich in augusteischer Zeit entstan- 

denen Siedlung, und die Wehrhaftigkeit der spatromi- 

schen Niederlassung aus dem 4. Jahrhundert wird nicht 

durch Kleinfunde, sondern durch die architektonischen 

Uberreste erwiesen.

Auch im mittelalterlichen Fundinventar tritt das eigentli- 

che Kriegsgerat hinter den Gegenstanden des Alltagsle- 

bens deutlich zuriick. Die schone Serie von Pfeilspitzen 

und Armbrustbolzeneisen, die vom Ende des Frilhmittel- 

alters bis zum Beginn der Neuzeit reicht, kann mindestens 

zum Teil als Beleg fur die Jagd angesehen werden, obwohl 

es sich bei den meisten Exemplaren um Geschosse fur krie- 

gerische Zwecke handeln diirfte. Neben den Pfeil- und 

Armbrustbolzeneisen beschranken sich die Waffenfunde 

auf ein paar steinerne Kanonenkugeln aus dem 15. oder 

16. Jahrhundert und auf zwei wohl erst spatmittelalterliche 

Bleikugeln fur Handfeuerwaffen.15

Die Diirftigkeit an Waffenfunden, die generell mit den 

Fundbestanden vieler deutschschweizerischer Burgen 

iibereinstimmt, findet ihre Erklarung darin, daB Waffen 

im Mittelalter als wertvolle Gegenstande galten und des- 

halb selten auf dem Abfallhaufen landeten.

Bemerkenswerte Stiicke enthalt die an sich kleine Fund- 

gruppe des Reitbedarfs. Das eine Hufeisenfragment kann 

aufgrund seiner Fundlage eindeutig in das friihe Hochmit- 

telalter (9./10. Jahrhundert) datiert werden. Damit kommt 

dem Exemplar in der noch nicht vollig gesicherten Entste- 

hungsgeschichte des Hufeisens eine groBe Bedeutung zu, 

handelt es sich doch um eines der altesten stratigraphisch 

datierten Stiicke aus der Schweiz.16 Ein fragmentierter 

Sporn paBt typologisch zu den bekannten Formen des 

14. Jahrhunderts, wahrend das Bruchstiick einer Trense 

wegen seines stark verrosteten Zustandes nicht naher be- 

stimmbar ist.

Von kulturgeschichtlichem Interesse sind auch die ver

schiedenen Werkzeuge. Die Doppelhacken aus romischer 

Zeit sind wohl als bauerliche Mehrzweckgerate zu verste- 

hen. Die paar Werkzeuge (u. a. Bohrer und Ahlen) bilden 

noch keinen sicheren Beleg fiir die Anwesenheit von 

Handwerkern auf dem Castel Grande. Derartige Gerate 

gehorten zum autarken Haushalt einer mittelalterlichen 

Burg. Dies gilt in noch starkerem MaBe fiir die Messer, 

Fingerhiite sowie fiir die beim Herdfeuer bendtigten Ge

genstande.

DaB auf dem Castel Grande auch eine Maultrommel zum 

Vorschein gekommen ist, verdient unsere besondere Auf- 

merksamkeit. Die eiserne Biigelmaultrommel scheint in 

Mitteleuropa um 1200 aufgekommen zu sein und sich vor 

allem in bauerlichen und landadligen Kreisen groBer Be- 

liebtheit erfreut zu haben. Auch bei den Hirten und Sen- 

nen des Alpenraumes muB das einfache Musikinstrument 

sehr bekannt gewesen sein. Ob unser Bellinzoneser Exem

plar aus dem Spatmittelalter noch dem alpinen Verbrei- 

tungsgebiet zuzuweisen ist oder ob es bereits als Ableger 

des italienischen Maultrommelraumes betrachtet werden 

muB, kann um so weniger beurteilt werden, als die in den 

Alpen gespielten Maultrommeln zu einem groBen Teil in 

Oberitalien hergestellt worden sind.17

Das hochmittelalterliche Fundgut verrat deutlich Einfliis- 

se aus dem nbrdlichen Alpenvorland und aus Italien. In 

seiner Gesamtheit ist es jedoch dem Kulturkreis des Al

penraumes zuzuordnen. Dies entspricht auch den Ergeb- 

nissen der baugeschichtlichen Untersuchungen. Die Zuge- 

hbrigkeit des Bellinzoneser Fundmaterials zu einem an 

sich schwer faBbaren und vorlaufig noch wenig erforsch- 

ten «alpinen Kulturkreis» darf aber nicht ethnisch gedeu- 

tet werden. Im Hochmittelalter lebte in den siidlichen Al- 

pentalern ein buntes Gewimmel verschiedenster Vblker- 

gruppen, die irgendwann einmal eingewandert waren, an- 

gefangen bei den Galloromanen in vielen Schattierungen, 

endend bei den Angehbrigen irgendwelcher Germanen- 

stamme, namentlich der Langobarden. Aus Formtypen in 

der materiellen Hinterlassenschaft des Alltags ethnische 

Schltisse zu ziehen, wird kaum statthaft sein. Dazu kommt, 

daB im Alpenraum, wo sich die Natur von ihrer kargsten 

und unbarmherzigsten Seite zeigen kann, die Umweltein- 

fliisse auf eine in altertumlichen Lebensformen verhaftete 

Bevolkerung so ubermachtig sind, daB fiir die Bildung eth

nisch bedingter Unterschiede in der materiellen Kultur 

wenig Spielraum bleibt. Die Kultur des Alpenraumes ist 

als ausgesprochene Mischkultur zu verstehen, in der sich 

neben verschiedenen Einfliissen aus dem Norden und aus 

dem Siiden zahlreiche autochthone Errungenschaften un- 

terschiedlicher Zeitstellung vermengen.18

Seit dem 13. Jahrhundert verstarkt sich deutlich das lom- 

bardisch-italienische Element. Dieser Vorgang ist nicht 

nur im Fundgut, sondern auch in der baugeschichtlichen 

Entwicklung der Bellinzoneser Befestigungen zu beobach- 

ten. Im 15. Jahrhundert, unter der Herrschaft Mailands, 

erfahrt dieser norditalienische EinfluB seinen Hohepunkt. 

Bellinzonas Wehranlagen werden nun groBziigig von Mai- 

lander Architekten umgebaut und erweitert, und in den 

Kleinfunden schlagt sich die politische und wirtschaftliche 

Abhangigkeit Bellinzonas von der lombardischen Metro

pole nieder. DaB nach 1500, nach dem Ubergang der en- 

netbirgischen Taler an die Eidgenossen, dieser mailandi- 

sche EinfluB zuruckgeht und neben den wieder erstarken- 

den lokalen und regionalen Traditionen des Alpenraumes
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auch vereinzelte Einfliisse aus dem nordlichen Alpenvor- 

land bemerkbar werden, kann im Hinblick auf die histori- 

sche Entwicklung nicht befremden.19
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