
tionell erweitert worden ist, doch fehlen fiir derartige Spe- 

kulationen vorlaufig die archaologischen Grundlagen.

1 Brentani. L’antica chiesa, 1, 16ff.

2 Brentani, L’antica chiesa, 2, 7ff.-Gilardoni, Notizie e documenti, 57ff.

3 Brentani, L’antica chiesa, 1, 25.

4 Poeschel, Burgenbuch, 103 ff.

5 Eine eingehende Untersuchung fiber die ratischen Kirchenkastelle 

steht bis jetzt aus. Die stellenweise durchgefiihrten Freilegungen (Jor- 

genberg. San Parcazi) sind ohne wissenschaftliche Fragesteilung vorge- 

nommen worden.

6 Aus der Verwandtschaft zwischen dem Castel Grande und den Biind- 

ner Kirchenkastellen darf nicht auf eine Zugehdrigkeit Bellinzonas zu 

Ratien geschlossen werden. Fiir die Entstehung der Kirchenkastelle war 

die politische Zugehdrigkeit ohne Belang. - Ob zwischen dem Castel 

Grande und der frfihmittelalterlichen Wehranlage von Castel Seprio 

architektonische und funktionelle Verwandtschaft bestehen, muBte noch 

eingehend untersucht werden. Carlo Perogalli, Castelli della pianura 

lombarda, 1960, 158f. (mit weiteren Literaturangaben).

7 Poeschel, Burgenbuch. 203.

8 Brentani, L’antica chiesa. 1. 36 ff.

9 Brentani. L’antica chiesa, 1, 38ff., vor allem Abb. 5-7.

10 Blok. Cronistoria, 286 (1953). - Die Freilegungsarbeiten im Ostteil des 

Zentralhofes verliefen ergebnislos. Es sind zwar einige Mauerziige ange- 

schnitten worden, doch hat man diese nicht einmal genau vermessen. 

Uber den «Friedhof» in der Nordostecke des Innenhofes liegt ebenfalls 

keine Dokumentation vor. Der Versuch des Verfassers, vom Leiter der 

damaligen Ausgrabungen, Arch. Max Alioth, mfindliche Informationen 

zu erhalten, scheiterte, da sich Alioth an keinen Befund mehr erinnerte. 

Vgl. auch Wielich, Locarnese, 145, Anm.348 mit wirren Angaben von 

Architekt Weith.

11 Poeschel, Burgenbuch, 232ff.

12 Brentani, L’antica chiesa, 1. 28. Abb. 4.

13 Mauerdicke und GrundriB des Gebaudes, in welchem Brentani einen 

Campanile sehen will, konnten zu einem spatmittelalterlichen Wachter- 

haus passen. Fiir einen Glockenturm sind die Mauern, die schon Tara- 

gnoli auf seinem Plan eingetragen hat, viel zu schwach.

14 Brentani, L’antica chiesa, 1, 36ff.

15 Gilardoni. Notizie e documenti, 28. - Wielich, Locarnese, 143 ff.

16 Inwendig an die Kastellmauer angelehnte altchristliche Kirchen sind 

etwa in Zurzach oder Kaiseraugst nachgewiesen. Helvetia archaeologi- 

ca 2, 1970, 45ff., und 12, 1972, 117 ff. Rudolf Laur-Belart, Fiihrer durch 

Augusta Raurica, 4.Aufl., Basel 1973. 165ff.-Zum Alter der Peterskirche 

auf dem Castel Grande vgl. Farner, Kirchenpatrozinien, lOff. - Muller, 

Gotthardraum, 458f. - Gruber, Gotteshauser, 106f. und 186f.

Altere schriftliche Quellen zur 

Topographic des Schlosses

Leider sind bis jetzt alle Nachforschungen nach Bauakten 

uber das Castel Grande aus der Zeit zwischen 1500 und 

1800 erfolglos geblieben, vermutlich weil wahrend der 

Helvetik das Urner Archiv zu Altdorf in den Kampfen zwi

schen Franzosen und Russen ein Raub der Flammen ge- 

worden ist. Dagegen liegen aus der Zeit vom friihen 11. bis 

zum spaten 15. Jahrhundert verschiedene Nachrichten 

vor, die auf einzelne Gebaulichkeiten des Schlosses zu be- 

ziehen sind. Gilardoni verdanken wir eine sehr ntitzliche, 

regestenhafte Zusammenstellung all dieser schriftlichen 

Erwahnungen, soweit sie bis jetzt bekannt geworden sind.1 

Ob in den oberitalienischen Archiven, vor allem in Mai- 

land und Como, noch weiteres, bisher unediertes Material 

zu linden ist, miiBte durch umfassende Nachforschungen 

erst noch abgeklart werden. Wir durfen uns hier auf die 

Interpretation der bis jetzt bekannten schriftlichen Quel

len beschranken.2

Auf die im vorangehenden Kapitel bereits behandelte Pe

terskirche brauchen wir hier nicht nochmals zuriickzu- 

kommen. 1285 werden jedoch zwei weitere Kirchen auf 

der Burg erwahnt, die eine der Heiligen Jungfrau Maria, 

die andere dem St. Michael geweiht.3 Die Fundamente der 

Kirche, die heute noch im Nordteil des Zentralhofes, ange- 

lehnt an die Verbindungsmauer zwischen Torre Nera und 

Torre Bianca, sichtbar sind, werden allgemein als die 

Uberreste der Michaelskirche angesehen.4 Es diirfte sich 

freilich um einen Neubau aus dem 17. Jahrhundert han- 

deln, wahrend der urspriingliche Standort des Kirchleins 

ebenso unbekannt wie derjenige der Marienkirche ist.5 

Welches Patrozinium der Kirche zuzuweisen ist, deren Re- 

ste im Westhof, angelehnt an die Ringmauer, gefunden 

worden sind, kann nicht entschieden werden.6

Auf dem Castel Grande hat es, was weiter nicht verwun- 

derlich ist, eine Vielzahl von Profanbauten gegeben.7 Un- 

ter diesen scheint der Palazzo des Bischofs von Como be- 

sonders bedeutend gewesen zu sein. Er wird 1195 urkund- 

lich erstmals genannt.8 Nach Brentani ist er identisch mit 

dem im spateren 15. Jahrhundert mehrmals erwahnten 

«Palazzo» (palatium).9 Sein Standort ist nicht mit Sicher- 

heit zu bestimmen. In einem mailandischen Schreiben 

vom Jahre 1473 heiBt es, der Palazzo liege am Bering und 

weise doppelte Mauern auf.10 Wir zogern, aufgrund dieser 

doch etwas unprazisen Aktenstelle den bischoflichen Pa

lazzo mit dem Siidtrakt zu identifizieren, zumal wir von 

anderen, seither verschwundenen Gebaudekomplexen 

kaum etwas wissen.11 Unter einem hochmittelalterlichen 

«Palazzo» (lat. palatium, mhd. palas) hat man sich ein 

mehrstbckiges, representatives Wohngebaude vorzustel- 

len, das indessen wesentlich bescheidenere AusmaBe als 

der spatere Typ des Renaissancepalazzos aufweist. Zu Be- 

ginn des 11. Jahrhunderts wird im Burginnern des Castel 

Grande urkundlich ein Bezirk erwahnt, der dem Kaiser, 

bzw. Konig vorbehalten ist.12 Dieser Bezirk kdnnte mogli- 

cherweise mit dem «Ridotto» identisch sein.

Auch mit der Lokalisierung der iibrigen im 12. und 

13. Jahrhundert genannten Gebaude tappen wir im Dun- 

keln. Das Haus des Erzpriesters, in einer Urkunde vom 

Jahre 1229 erwahnt, wird wohl nicht allzuweit entfernt 

vom bischoflichen Palazzo und von der Peterskirche ge- 

standen haben.13 Aus dem Jahre 1198 datiert die Nach- 

richt von einem Turm und einem in dessen Nahe gelege- 

nen Wohnhaus.14 Ob wir diese «Turris» mit einem der bei- 

den heutigen Haupttiirme oder mit einem heute ver-
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schwundenen Gebaude zu identifizieren haben, ist vollig 

offen. DaB auf dem Castel Grande eine Vielzahl von Ge- 

bauden bestanden haben muB, ergibt sich aus einer Ur- 

kunde vom Jahre 1307, in welcher «domus, edificia, cu- 

riae» (Hauser, Gebaude, Hofe) erwahnt werden, sowie aus 

derTatsache, daBsich im 12.und 13. JahrhundertderHof- 

staat des Bischofs von Como und das Kapitel von St. Peter 

auf dem SchloB zu versammeln pflegte.15

Die Quellen des 15. Jahrhunderts berichten vor allem vom 

schlechten Zustand der Mauern.16 Der Turm, den 1403 

Albert von Sax erbaut haben soil, ist nicht mit Sicherheit 

zu bestimmen.17 Weder die Torre'Bianca noch die Torre 

Nera kann erst damals errichtet worden sein, und der vier- 

eckige Schalenturm an der Siidwestecke des Siidtraktes ist 

erst im spaten 15. Jahrhundert entstanden. Nicht abwegig 

ist die Vermutung Gilardonis, wonach Albert von Sax die 

Torre Nera lediglich um ein Stockwerk erhoht habe.18 

Unter der vom Jahre 1473 an mehrmals genannten Toran- 

lage und ihren Vorwerken haben wir vermutlich das 

Haupttor im Ostbering und die vorgelagerten Zwinger zu 

verstehen.19 Der 1475 geauBerte Vorschlag, das Tor mit 

einem Turm starker zu befestigen, scheint nicht ausgefiihrt 

worden zu sein, vielleicht hat man sich mit der Errichtung 

des tiber dem Portal gelegenen GuBerkers begnilgt. Mogli- 

cherweise bezieht sich die Aktenstelle aber gar nicht auf 

das Castel Grande, sondern auf die auBere Toranlage in 

der Westpartie der Stadtmauer.20 Die im gleichen Schrift- 

stiick von 1475 erwahnte «Turris nova» (neuer Turm) 

kdnnte vielleicht mit dem viereckigen Schalenturm an der 

Siidwestecke des Siidtraktes identisch sein, dessen Errich

tung jedenfalls in jene £eit fiel. Die iibrigen, in den Akten 

des spateren 15. Jahrhunderts aufgezahlten Bauten sind 

nicht mehr lokalisierbar.21 

1 Gilardoni, Notizie e document!, 25ff. und 57f.

2 Systematische Nachforschungen in Archiven sind immer wieder ange- 

regt worden. doch ist kein Quellenmaterial von entscheidender Bedeu- 

tung bekannt geworden. Blok, Cronistoria, 283 f. - Die alteren Veroffent- 

lichungen von Quellen zur Topographic des Schlosses sind bereits bei 

Rahn. Kunstdenkmaler. 404ff„ aufgefuhrt.

3 Gilardoni, Notizie e documenti, 26. - Brentani, L’antica chiesa, 2, 13 ff.

4 Rahn, Kunstdenkmaler, 417.

5 Brentani, L’antica chiesa, 2, 17ff.

6 Die Fundamente wurden 1954 freigelegt und von Alioth als diejenigen 

der Kirche S.Michele bezeichnet. Eine genaue Dokumentation fehlt. 

Blok, Cronistoria, 287 (1954).

7 Gilardoni, Inventario, 3If.

8 Brentani, L’antica chiesa, 1, 30f. und 65f., Urk. Nr.3.

9 Brentani. L’antica chiesa, 1, 68, Anm.9.

10 Brentani, L’antica chiesa, 1, 68, Anm.9. - Gilardoni, Notizie e docu

menti, 28.

11 1954 sind zwar verschiedene Mauerztige im Innern des «Ridotto» frei

gelegt worden, doch hat man diese weder aufgenommen noch analysiert. 

Blok, Cronistoria, 287.

12 MHG. Dipl. reg. 3. 94ff., Nr. 79 (1004 Juni 12.), und 703f„ Nr.4 (1002 

Marz 25 f.).

13 Brentani, L’antica chiesa, 1. 125ff.. Urk. Nr. 15 (1229 April 21.). - Gi

lardoni, Notizie e documenti. 26.

14 «... caneva una cum solario uno super habente iacens in castro Bilizo- 

ne. prope turrem...» («... ein Haus mit Keller, dartiber ein Wohnraum.

gelegen in der Burg Bellinzona, nahe beim Turm...») Brentani, L’antica 

chiesa, 1,73f., Urk. Nr.4( 1198 Okt. 1.).-Gilardoni. Notizie e documenti. 

26.

15 Gilardoni, Notizie e documenti, 26 (1251, 1307). - Brentani, L’antica 

chiesa, 1, 26ff., und 1, 173 ff., Urk. Nr.24 (1251 Febr.24.).

16 Rahn, Kunstdenkmaler, 415ff. — Gilardoni, Notizie e documenti, 27ff.

17 Gilardoni, Notizie e documenti, 26 (1403).

18 Gilardoni. Inventario. 35.

19 Gilardoni, Notizie e documenti, 28 ff.

20 Gilardoni, Notizie e documenti, 29 (1475).

21 Gilardoni, Notizie e documenti, 27ff.

Funktion und architektonische

Konzeption des Schlosses

Auch wenn die bisher freigelegten Uberreste aus der Friih- 

zeit des Castel Grande recht gering sind, laBt sich doch er- 

kennen. daB von Anfang an das gesamte Plateau des Burg- 

felsens befestigt gewesen sein muB. Schon die romische 

Wehrmauer diirfte die ganze Flache des Hiigels umschlos- 

sen haben, also rund 2 Hektaren, und diese urspriingliche 

Gesamtkonzeption - weiter Ringmauerverlauf mit groBer 

Innenflache - ist spater nie mehr geandert worden, denn 

sie drangte sich vom Gelande her auf.1 11

Der gewaltige Innenraum des Castel Grande, der weit 

tiber dem Durchschnitt einer mittelalterlichen Burg liegt, 

laBt uns nach der Funktion des Schlosses fragen. Wenn wir 

diesem Problem nachgehen, werden wir uns davor hiiten 

miissen, einseitig nur militarische Sperraufgaben suchen 

zu wollen, auch wenn der Burghiigel des Castel Grande fiir 

die Errichtung einer Talsperre noch so geeignet gewesen 

ist. Die Peterskirche, die sich wahrend des Hochmittelal- 

ters im SchloB befand, hatte so wenig mit einer militari- 

schen Sperre zu tun wie der Friedhof, und dennoch bilde- 

ten Kirche und Graberfeld Bestandteile der Burg.

Der groBe Innenraum bot Platz fiir zahlreiches Volk, und 

umgekehrt waren zu einer wirksamen Verteidigung des 

weiten Mauerringes viele Leute notig. Da wegen der Kir

che und des Friedhofes die Bevblkerung aus der Umge- 

bung ohnehin Zutritt zum SchloB hatte, ist anzunehmen, 

daB sich im Hochmittelalter bei Kriegszeiten die Besat- 

zung zur Hauptsache aus den Leuten von Bellinzona und 

Umgebung zusammengesetzt hat.2 Die umwohnende Be- 

volkerung diirfte hinter den Mauern der Burg mit Familie 

und Habe Schutz vor dem Feind gesucht haben. Das Ca

stel Grande als Refugium paBt durchaus zum Bild eines 

mittelalterlichen Kirchenkastells.

Die Burg gait im Hochmittelalter als Reichsgut.3 Von der 

Jahrtausendwende an gehorte sie als kaiserliche Schen- 

kung dem Bischof von Como. Im spaten 12. Jahrhundert
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