
edificia et curiae (Hauser, Gebaude und Hofe) (1307, Gilardoni, Notizie 

e document!, 26).

7 Perogalli, Burgen, 32 ff.

8 S. Pietro diente nicht nur den Burgbewohnern als Kirche (Brentani, 

L’antica chiesa, 1, 16ff.), weshalb die Annahme, die Bestattungen des 

Graberfeldes stammten ausschlieBlich von den Burgsassen. nicht haltbar 

ist.

9 Schneider, Burg und Landgemeinde, 283 ff. - Ludo Moritz Hartmann, 

Geschichte Italiens im Mittelalter, 2.Aufl. 1923, 41, 47ff.

10 Zum Fehdewesen im Mittelalter vgl. Otto Brunner. Land und Herr- 

schaft, 4.Aufl., 1959, passim.-Werner Meyer, Die Lowenburgim Berner 

Jura, 1966, 218ff. - Herbert Asmus, Rechtsprobleme des mittelalterli- 

chen Fehdewesens. Diss. Gottingen 1951. - Padrutt, Krieg und Staat, 

lOff.

11 Adlige Reprasentativbauten innerhalb des Burgberinges bei Schnei

der, Burg und Landgemeinde, 287. - Zur an sich wenig erforschten Re- 

prasentativfunktion der mittelalterlichen Burgen vgl. Werner Meyer. 

Burgenbruch und Adelspolitik im alten Bern. Festschrift Edgar Bonjour, 

2, 327ff„ und Meyer. Alt-Wartburg, 129f.

12 Adelsturme als Privatbauten bei Schneider, Burg und Landgemeinde, 

284 und 308. - Perogalli, Burgen, 18.

13 Die 1198 erwahnte «turris» (Gilardoni, Notizie e documenti, 26) 

braucht keineswegs die Torre Nera zu sein, und noch weniger die Torre 

Bianca, denn diese ist vermutlich erst im 13. Jahrhundert entstanden.

14 Zur Zeitstellung der Ummauerung des Fleckens Bellinzona vgl. Bren

tani, L’antica chiesa, 2, 7 ff.

15 Meyer, Blenio und Leventina, 23, 176, 203 ff.

16 Meyer, Blenio und Leventina, 205 und 208, Anm.2.

17 Ferdinand Guterbock, Wann wurde die Gotthardroute erschlossen? 

ZSG 19, 1939, 151f.-Zur Bedeutungdes Zolles vgl. Wielich, Locarnese, 

586ff. und 595ff.

18 G.T.Schwarz, Das antike Mesocco, Ur-Schweiz, 31, 1967, 23ff., und 

derselbe. Das Misox in ur- und frtihgeschichtlicher Zeit. Helvetia ar- 

chaeologica 6, 1971, 26 f.

19 Unter den einzelnen zum SchloB gehorigen Giitern erscheint auch 

eine «porta. que publico usui hactenus deservivito (Tor. das bis anhin 

dem offentlichen Gebrauch gedient hat). (MGH Dipl. reg.3, 94 f„ Nr. 75. 

1004 Juni 12.).

20 Gilardoni, Notizie e documenti, 17 und 26 (1313). - Brentani, L’antica 

chiesa, 2, 7ff. - Gilardoni. Inventario. 37ff.

21 Gilardoni, Notizie e documenti, lOff., und Inventario, 27ff.

22 Gilardoni, Notizie e documenti, 22ff., und Inventario, 41 ff.

23 Regesten zur intensiven Bautatigkeit im 15. Jahrhundert bei Gilardo

ni, Notizie e documenti. 27ff.

24 Das Castel Grande macht von alien Befestigungsanlagen Bellinzonas 

heute noch den altertumlichsten Eindruck.

25 Bevor der Innenausbau dieser drei Hofe archaologisch nicht abgeklart 

ist, bleibt die Bedeutung dieser Dreiteilung ratselhaft. - Zur Burgenpoli- 

tik der Visconti vgl. Perogalli, Burgen, 21 ff. - Wielich, Locarnese, 386ff. 

- Gino Barbieri, Economia e politica del ducato di Milano 1386-1535, 

Milano 1938.

26 Zur Ausrtistung und Mannschaftsorganisation der Bellinzoneser Fe- 

stungswerke im 15. Jahrhundert vgl. BSS1 3. 1881. 21 f„ und BSS1 4. 1882, 

67ff„ und BSSI 12, 1890, 3ff.

27 Meyer, Capitanei, 198-247 passim.

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

29 Wackernagel, Aites Volkstum, 14, Anm.2, 289, 302, Anm. zu 289. - 

Padrutt, Krieg und Staat, 195 f. und 216f.

30 Abschiede 2, Nr. 57(1424 Juni 7.): Zurich halt Bellinzona wegen seiner 

Befestigungen fur praktisch unbezwinglich.

31 Meyer, Blenio und Leventina, 23, Anm. 1. - O. WeiB, Die tessinischen 

Landvogteien der 13 Orte im 18. Jahrhundert. Schweiz. Studien zur Ge- 

schichtswissenschaft 8, 1914. - Briciole 1, 1940, 103 ff.

32 Zum historisch unhaltbaren Namen «Castello di S.Michele», der zu 

Beginn des 19.Jahrhunderts dem Castel Grande aufgrund eines Regie- 

rungsbeschlusses gegeben worden ist, sich aber nie recht eingebtirgert 

hat, vgl. Brentani, L’antica chiesa, 2, 17, Anm. 1. - Briciole 8, 1949, 134f.

Historische Ergebnisse

Das Dunkel, in das die altere Geschichte Bellinzonas lange 

Zeit gehiillt war, hat sich dank den Untersuchungen im 

Jahre 1967 ein wenig gelichtet. Alle offenen Fragen zu Id- 

sen war aufgrund der Teilgrabung im Siidtrakt freilich 

nicht moglich. Wir wollen deshalb im vorliegenden Kapi- 

tel lediglich versuchen, die Resultate der Untersuchungen 

in das bestehende Bild der Bellinzoneser Geschichte ein- 

zufiigen. Wir kbnnen keine vollstandige Geschichte von 

Bellinzona vorlegen, hoffen aber, durch die historische 

Auswertung des Grabungsbefundes die Erkenntnismog- 

lichkeiten aufzuzeigen, die sich im Verlauf weiterer For- 

schungen bieten werden.1

1 Eine vollstandige Bibliographic liber die Geschichte Bellinzonas erga- 

be eine uniibersehbar lange Liste. Als wichtigste Einstiegsliteratur seien 

hier folgende Titel genannt: Brentani, L’antica chiesa. - Briciole di storia 

Bellinzonese, ab Jg. I. - Gilardoni. Iconografia. - Gilardoni, Inventario 

(mil reichhaltiger Bibliographic). - Gilardoni. Romanico. - H BLS 2, Art. 

Bellinzona. - Liebenau, Urk. und Reg. - Meyer, Capitanei. - E. Motta in 

BSSI, 1889ff. - Rahn, Kunstdenkmaler. - Wielich, Locarnese. - A.Zel

ler, Die Schlosser von Bellinzona. Zeitschrift fur Bauwesen 55, 1905, 

439 ff.

Vorgeschichte

und friihe romische Kaiserzeit

Ohne Zweifel war die Gegend um Bellinzona im l.Jahr- 

tausend v. Chr. verhaltnismaBig dicht besiedelt\ und zwar 

sind verschiedene Einwanderungsschichten anzunehmen. 

Sprachliche Spuren einer alteren Gruppe, moglicherweise 

ligurischer Herkunft, scheinen sich in gewissen Ortsnamen 

erhalten zu haben2, und die jiingere Gruppe wird unter 

dem gut iiberlieferten Namen der «Lepontier» aufgrund 

sicherer Indizien den Kelten zugerechnet.3 Diese Lepon- 

tier sind in augusteischer Zeit im Zusammenhang mit der 

Eingliederung der Alpenvolker ins Imperium von den Ro-
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Fig. 58

Bellinzona. Ausschnitt aus der Landeskarte, Massstab 1:18000

(mit Bewilligung der Eidgenossischen I .andestopographie W abern b. Bern)

mern unterworfen worden.4 Uber die Vorgange dieser Ok- 

kupation sind wir im einzelnen nicht unterrichtet, wohl 

deswegen, weil das Unternehmen gegen die Lepontier mi- 

litarisch gesehen keine groBen Wellen warf.5 Noch offen 

ist die Frage nach dem Verlauf der von den Romern gezo- 

genen Verwaltungsgrenzen, da aufgrund der schriftlichen 

Zeugnisse nicht mit Sicherheit entschieden werden kann, 

ob die «Campi Canini», wie die Gegend um Bellinzona im 

Altertum hieB, zu Italien oder zur Provinz Ratien geschla- 

gen worden sind.6

Wie lassen sich unsere Ausgrabungsergebnisse interpretie- 

ren? Eine prahistorische Siedlung darf mit einigen Vorbe- 

halten auf dem Hiigel des Castel Grande vermutet werden, 

doch miissen wir betonen, daB die eindeutig bestimmba- 

ren Keramikfragmente der Protogolasecca-Kultur ange- 

hbren (10. Jahrhundert v.Chr.), wahrend die historisch 

besonders interessante Zeit der Lepontier kurz vor der rb- 

mischen Unterwerfung auf dem Castel Grande selbst bis 

jetzt nicht belegt ist.7 Die altesten Leitformen der friihrb- 

mischen Fundschicht sind Fragmente roter, augusteischer 

Terra sigillata sowie eines Aco-Bechers. Vorlaufig stimmt 

der Fundbestand des Castel Grande nicht mit der Zeitstel- 

lung des beriihmten Graberfeldes von Giubiasco iiberein.8 

Dessen jiingste Bestattungen reichen zwar noch tief ins 

1. Jahrhundert n. Chr. hinein, beginnen aber schon in der 

friihen Eisenzeit, wahrend sich die augusteischp Fund

schicht auf dem Castel Grande, die direkt auf dem naturli- 

chen Sand aufruht, einstweilen nicht weiter zuriick verfol

gen laBt.

Der Mangel an Eisenfunden erlaubt keine sichere Deu- 

tung der friihkaiserzeitliahen Siedlung. Grundsatzlich 

kommen zwei Mbglichkeiten in Betracht: 1. Das Castel 

Grande war in der friihen Kaiserzeit eine wehrhafte Sied

lung der einheimischen Bevblkerung.9 - 2. Im Zusammen- 

hang mit den Alpenfeldziigen haben die Romer auf dem 

Felshiigel eine Militarstation errichtet, die im Verlaufe des 

spateren 1. Jahrhunderts n.Chr. allmahlich aufgegeben 

worden ist.10 Vorlaufig geben wir der zweiten Deutung den 

Vorzug, miissen aber betonen, daB nur weitere Grabungen 

endgiiltige Klarheit schaffen kbnnen.11

Sollte auf dem Castel Grande tatsachlich eine Militarsta

tion der friihen Kaiserzeit nachgewiesen werden kbnnen, 

ergabe sich daraus ein wich tiger Hinweis auf die umstritte- 

ne Zugehbrigkeit der «Campi Canini».12 Da die Stationie- 

rung von Truppen auf dem Boden Italiens in der friihen 

Kaiserzeit als unwahrscheinlich angesehen werden 

muB13, ware man genbtigt, sich der These zuzuneigen, wo- 

nach die «Campi Canini» zu Ratien gehbrt hatten.14 Beim 

heutigen Stand der Untersuchung hat man sich in dieser 

heiklen Frage aber vor voreiligen Schlussen zu hiiten.

1 Dafiir sprechen vor allem die vielen eisenzeitlichen Nekropolen, die im 

Laufe der Zeit in der Umgebung von Bellinzona gefunden worden sind. - 

Wielich, Locarnese, 7ff. - Rossi / Pometta, 11 ff.
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2 Zu den Ligurern vgl. Wilhelm Bruckner, Schweizerische Ortsnamen- 

kunde, 1945, 17 und 193. - Rossi / Pometta, 11 ff. - Wielich, Locarnese, 

9ff. - Staehelin, 4ff. -Zur Vorsicht bei der Identifizierung der archaolo- 

gisch definierten Golasecca-Kultur mit den in schriftlichen Quellen er- 

wahnten Ligurern mahnt E. Vogt, Urgeschichte. 46 ff.

3 Nach Vogt waren die Lepontier Trager einer Mischkultur. Die einwan- 

demden Kelten scheinen demnach Starke Elemente alterer Bevolke- 

rungsschichten integriert zu haben. Vogt, Urgeschichte, 49ff. - Zur geo- 

graphischen Ausdehnungdes lepontischen Siedlungsgebietes vgl. Meyer, 

Romische Zeit, 62ff. (mit weiteren bibliographischen Hinweisen), ferner 

Rossi I Pometta, 13 ff. - Staehelin, 111 f., vor allem Anm. 1 und 35ff. - 

Heuberger, Ratien, 13ff.-Howald / Meyer, 184 ff. und 363.-Heuberger, 

Eingliederung, 245.

4 Fur die Eingliederung der Lepontier ins Romerreich kommt grundsatz- 

lich die Zeit zwischen dem Salasserkrieg (25 v.Chr.) und dem Raterfeld- 

zug (16/15 v.Chr.) in Frage. Einzelne romische VorstoBe konnen schon 

friiher vorgekommen sein (Brief G.Wielichs vom 15.Juni 1968 an den 

Verfasser). - E. Meyer neigt zur Annahme, die Lepontier seien 16/15 

v.Chr. zusammen mit den Ratern unterworfen worden (miindl. Mitt.). 

Vgl. auch Heuberger, Eingliederung, 246f. - Staehelin, 105f. - Meyer, 

Romische Zeit. 60ff.

5 Wielich, Locarnese, 43 ff.

6 Vgl. Wielich, Locarnese, 44ff. - Staehelin, 11 f., vor allem Anm. 1, 291, 

Anm. 1. - Heuberger, Ratien, 84f. (zuriickgenommen in Heuberger, 

Eingliederung. 250ff.). - Howald / Meyer, 187f.

7 Zur Datierung der Protogolasecca-Kultur vgl. Hermann Muller-Kar

pe, Beitrage zur Chronologic der Urnenfelderzeit nordlich und siidlich 

der Alpen. Berlin 1959 (Romisch-Germanische Forschungen Bd. 22) und 

Margarita Primas, Die siidschweizerischen Grabfunde der Alteren 

Eisenzeit und ihre Chronologic, Basel 1970.

s Ulrich, Graberfelder, 1, 294-710.

9 Diese Moglichkeit vertritt v.a. Wielich (Brief vom 11.6. 1968 an den 

Verfasser).

10 Zur Bedeutung der romischen Befestigungsanlagen im Zusammen- 

hang mit den Alpenfeldztigen der Romer vgl. vor allem Denis van Ber- 

chem. La conquete de la Rhetie. Museum Helveticum 25, 1968, 1 ff. - Die 

Moglichkeit eines zivilen Verwaltungszentrums, wie sie Wielich (Brief 

vom 15.Juni 1968 an den Verfasser) ins Auge faBt, wird von E. Meyer 

abgelehnt (miindl. Mitt.), da bei einer zivilen Verwaltungsstelle das all- 

mahliche Aufhoren der Siedlungsspuren um 100 n.Chr. ohne Erklarung 

bliebe.

11 Sollte auf dem Castel Grande tatsachlich der Nachweis einer in augu- 

steischer Zeit einsetzenden Militarstation erbracht werden konnen, miiB- 

te es sich um eine Anlage von der Art des Lindenhofs in Zurich handeln. 

Vogt, Lindenhof, 28ff., und Denis van Berchem, a.a.O. (s. oben 

Anm. 10). - Die jetzt schon sicher nachgewiesene Besiedlung bis um 100 

n.Chr. verbietetjedenfalls eine Gleichsetzung der Anlage von Bellinzona 

mit den nur kurze Zeit beniitzten Walenseetilrmen. Vgl. Ur-Schweiz 24, 

1960, 3f. und 51f„ Ur-Schweiz26, 1962, 35f.-JbSGU 48, 1960, 151L.49, 

1962, 53f. und 53, 1966/67, 15Iff. - Meyer. Romische Zeit, 60ff., insbe- 

sondere Anm. 26.

12 Der Autor halt sich nicht ftir kompetent, an der Diskussion uber die 

Zugehorigkeit der «Campi Canini» teilzunehmen, schlieBt sich aber 

E. Meyer und G. Wielich in der Ansicht an, daB das zurzeit vorliegende 

archaologische und schriftliche Quellenmaterial nicht ausreicht, um die 

Frage eindeutig zu beantworten. Jedenfalls ist die Ammianstelle, aus 

welcher dieZugehorigkeit der «Campi Canini» zu Ratien hervorzugehen 

scheint, unbrauchbar. - Wielich, Locarnese, 45ff. - Staehelin, 111, 

Anm. 1.

13 E.Meyer (miindl. Mitt, an den Verfasser) und G. Wielich (Brief vom 

ll.Juni 1968 an den Verfasser).

14 In diesem Sinne auBerte sich E. Meyer mundlich gegeniiber dem Ver

fasser. - Bei einer allfalligen Zugehorigkeit Bellinzonas zu Ratien in der 

friihen Kaiserzeit ware immer noch die Frage offen, wann die Festung an 

Mailand gekommen ist, denn im Besitz dieser Stadt erscheint sie 590 

n.Chr.

Spatromische und byzantinische Zeit

Im spateren 3. Jahrhundert n. Chr. begannen die Alaman- 

nen, ihre Kriegsztige uber die Alpen bis nach Oberitalien 

auszudehnen.1 Auch wenn es bei diesen Unternehmungen 

weniger um Eroberungen als um Rauben und Pliindern 

ging, bedeuteten sie fur die Leute der heimgesuchten Ge- 

genden doch eine schwere Bedrohung.2 Der Bau von Ka- 

stellen und Verteidigungsanlagen im romischen Hinter

land diente nicht zuletzt dem Schutz der Bevolkerung, und 

in diesen geschichtlichen Zusammenhang gehbrt ohne 

Zweifel die Errichtung verschiedener refugialer Wehrbau- 

ten im Innern des romischen Hoheitsgebietes.3 Die Entste- 

hung des Kastells auf dem Hiigel des Castel Grande ist 

aufgrund der Kleinfunde jedoch erst in das vorgeriickte 

4. Jahrhundert zu datieren. Ftir jene Zeit laBt sich eine auf 

den diokletianisch-konstantinischen Reformen fuBende, 

immer starker ausgebaute Defensivorganisation erken- 

nen, die ihren architektonischen Niederschlag in der Er

richtung zahlreicher Kastelle, Wachttiirme und anderer 

militarischer Anlagen gefunden hat. AuBer Wehrbauten 

an der Grenze sind riickwartige Truppenlager, aus Ka- 

stellketten bestehende Verteidigungslinien sowie in die 

Tiefe gestaffelte Befestigungen von Nachschubrouten zu 

erkennen. Auch die siidlichen Alpenausgange wurden be- 

festigt, damit in diesen «Clausurae alpium» durchgebro- 

chene Germanenscharen aufgehalten werden konnten. In 

diesen militargeschichtlichen Rahmen ist die Erbauung 

des spatrbmischen Kastells von Bellinzona zu stellen.4 

Etwa in die gleiche Zeit fiel der von Ammianus Marcelli- 

nus beschriebene Feldzug gegen die Alamannen,sder den 

Kaiser Constantius zu einer Reise von Mailand an den Bo

densee veranlaBte (355 n.Chr.).5 Nach Ammian hat der 

Kaiser damals sein Heer geteilt, indem er nach langerem 

Kriegsrat Arbetio, den Magister equitum, mit dem Gros 

des Heeres vorausschickte, selbst aber mit dem Rest der 

Truppen auf den «Campi Canini» zuwartete.6 Wie die 

neuere Forschung nachgewiesen hat, kann es sich bei die

sen «Campi Canini» nicht um die Gegend von Bellinzona 

handeln.7 Die Annahme, daB aufjenem Feldzug von 355 

das Kastell auf dem Hugel des Castel Grande voriiberge- 

hend kaiserliches Hauptquartier gewesen sei, muB fallen- 

gelassen werden. Immerhin bleibt, unabhangig von der 

unbrauchbaren Ammianstelle. die Moglichkeit offen, daB 

355 der Marsch des Heeres von Mailand an den Bodensee 

uber das neugegriindete Kastell von Bellinzona und fiber 

den S. Bernardino gefiihrt hat.8 Diese Route hatte jeden

falls den Vorteil gehabt, daB das Heer immer auf dem 

Landweg marschieren konnte, ohne zeitweise auf Schiffe 

verladen werden zu miissen.

DaB der S. Bernardino in der spaten Kaiserzeit einen wenn 

auch nicht erstrangigen. so doch bekannten Alpeniiber- 

gang dargestellt hat, wird nicht allein durch eine kiirzlich 

entdeckte romische StraBe erwiesen 9, sondern auch durch
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Abb. 38 Siidtrakt undRidotto mit Torre Nera und Torre Bianca von Nord- 

osten (Foto Carpi)

die Vorgange in der Mitte des 5. Jahrhunderts. Damals lag 

die rbmische Herrschaft in Ratien und dessen nordlichem 

Vorland offenbar in den letzten Ziigen 10, so daB im Jahre 

457 eine Alamannenschar ungehindert einen Biindner 

PaB («iugum Raetorum») iibersteigen konnte, um in Ita- 

lien einzudringen.11 Der Angriff wurde aber abgewehrt. 

Denn auf den «Campi Canini» bei Bellinzona erlitten 

neunhundert Alamannen eine Niederlage.12 Die Lokali- 

sierung dieses «iugum Raetorum» hat einige Miihe berei- 

tet. Wielich identifiziert es richtigerweise mit dem S. Ber

nardino. Denn nur so ergibt sich fur das Auftauchen der 

Alamannen in der Ebene von Bellinzona eine plausible 

Marschroute.13 Die Beniitzung des «Vogelberges» durch 

die Alamannen im Jahre 457 darf als Hinweis auf eine ge- 

wisse Bedeutung dieses LJberganges gewertet werden, 

denn es ist nicht anzunehmen, daB diese Kriegerschar, be- 

gierig nach Raub, ihren Marsch durch vollig odes Gebiet 

genommen hat, wo es nichts zu pliindern gab.14

Die Niederlage der Alamannen auf den «Campi Canini» 

wirft auch etwas Licht auf die Bedeutung des Kastells von 

Bellinzona. Dieses muB damals als Garnison fur minde- 

stens 1000 Mann gedient haben15, welche offenbar den 

Auftrag hatten. Einfalle aus dem Norden in der Ebene der 

«Campi Canini» abzufangen. Ob diese Garnisonskrieger 

eine Fbderatenkolonie gebildet haben, kann wegen der 

fehlenden Quellen nicht beurteilt werden.16 Dagegen be- 

steht die Moglichkeil, daB die erst im Hochmittelalter er- 

wahnte Grafschaft Bellinzona, die von merkwtirdig klei- 

nem Umfang war17, letzten Endes auf eine Landzuteilung 

zuruckging, welche der spatrbmischen Kastellbesatzung 

die wirtschaftliche Lebensbasis sichern sollte.18 Bellinzona 

war sicher nicht das einzige Kastell jener Zeit am Alpen- 

sudfuB. Wir haben anzunehmen, daB die Festung auf dem 

Htigel des Castel Grande das Glied einer langeren Befesti- 

gungskette gewesen ist, die sich in westostlicher Richtung 

an den Ausgangen der siidlichen Alpentaler hinzog. Es 

wird Aufgabe der kiinftigen Forschung sein, den genauen 

Verlauf dieser Befestigungslinie zu ermitteln.19

Der Zusammenbruch der westrbmischen Herrschaft und 

die Machtubernahme der Ostgoten in Italien hat auf dem 

Castel Grande keine archaologischen Spuren hinterlassen. 

Ein Besiedlungsunterbruch ist nicht nachzuweisen, und 

das Kastell scheint nach wie vor bewohnt worden zu sein. 

Seine Bedeutung ging freilich zuriick. Denn Einfalle aus 

dem Norden waren nicht zu erwarten, da Theoderich es 

verstanden hatte, fiber Ratien und Alemannien eine 

Schutzherrschaft zu errichten.20 Aus diesem Grunde ha

ben wir keine Veranlassung, die nachtraglich ausgefiihrten 

Verstarkungen am Kastell von Bellinzona in die Zeit der 

Gotenherrschaft zu datieren. Sofern man sie nicht schon 

dem 5. Jahrhundert zuweisen will, ware es wohl richtiger, 

sie in die Mitte des 6. Jahrhunderts anzusetzen, als es Ost

rom dank den Feldherren Belisar und Narses gelang, nach 

der Zerschlagung des Ostgotenreiches die Herrschaft uber 

Oberitalien zu gewinnen.21 Damals wurde der Alpensiid- 

fuB wieder Grenzland, da sich Ratien politisch selbstandig
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machte.22 Die Errichtung eines «byzantinischen Limes» 

am SudfuBe der Alpen ist an sich bekannt.23 Eine wichtige 

Wehranlage scheint damals etwa auf der Insel Comacina 

im Comersee bestanden zu haben 24, und daB in einem Fe- 

stungsgiirtel am siidlichen Alpenrand Bellinzona nicht 

fehlen durfte, liegt auf der Eland. Freilich muB die Vermu- 

tung fallengelassen werden, Bellinzona sei als Festung 

iiberhaupt erst unter Narses gegriindet worden.25 Die By- 

zantiner haben das spatromische Kastell auf dem Hugel 

des Castel Grande ubernommen und mbglicherweise aus- 

gebaut. Ein wirksames Bollwerk gegen den Ansturm der 

Langobarden scheint es allerdings nicht gewesen zu sein: 

Schon 590 begegnet uns die Burg in langobardischer 

Hand. Vermutlich hatte die byzantinische Besatzung kein 

Interesse daran, den Langobarden, die von weiter ostlich 

gelegenen Alpenpassen aus Oberitalien erobert hatten 

und sich dann von Siiden her der Grenzfestung versichern 

wollten, Widerstand zu leisten.

1 Staehelin, 320f. - Dietze, Ratien. 45f.

2 Wielich, Locarnese, 92f., erwahnt u.a. Miinzdepots im Tessin.

3 Dietze, Ratien, 42 (mit z.T. falschen Voraussetzungen. Die Walensee- 

tiirme sind nicht spatrbmischl). - G. Wielich (Brief vom 11. Juni 1968 an 

den Verfasser). - Meyer, Romische Zeit, 80ff. - Fellmann, Crep da Cas- 

lac. 17f.

4 Meyer, Romische Zeit, 84ff. - J.Grabsch, Der spatromische Donau- 

Iller-Rheinlimes. In: Kleine Schriften zur Kenntnis der romischen Beset- 

zungsgeschichte Siiddeutschlands. Stuttgart 1970, 5ff. - Ibligo-Invillino, 

74ff. - Fellmann, Crep da Caslac, 17ff. - Rudolf Degen, Spatromische 

Befestigungen am Rhein: Weiach. Koblenz und Zurzach. Helvetia ar- 

chaeologica 1, 1970, 41 f.

5 Staehelin, 29Iff., vor allem Anm. 1.

6 Ammianus Marcellinus. rer. gest. ed. Clark, 1910, 15,4,1.

7 Wielich, Locarnese, 45ff. - Staehelin, 111, Anm. 1. - Lieb / Wuthrich, 

27 ff.

8 Die Ablehnung des S. Bernardino als eines in rbmischer Zeit benutzten 

Passes (Staehelin, 380 - Heuberger, Eingliederung, 256) beruht auf der 

Unkenntnis der erst kiirzlich entdeckten, teilweise kiinstlich angelegten 

PaBstraBe.

9 G.T.Schwarz, Das antike Mesocco, Ur-Schweiz 31, 1967, 25f. - 

G.T.Schwarz, Das Misox in ur- und fruhgeschichtlicher Zeit. Helvetia 

archaeologica 2, 1971, 26ff. - G.T.Schwarz, RomerstraBe und alte Wege 

uber den Bernardino. Schriftenreihe des Ratischen Museums Chur, 5, 
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Das Friihmittelalter 

und die Karolingerzeit

Inderzweiten Halftedes 6. Jahrhunderts lostendie Lango

barden Byzanz in der Beherrschung Oberitaliens ab.1 

Schon fruh muB Bellinzona von den Langobarden besetzt 

worden sein: Als 590 die Franken, verbiindet mit Byzanz, 

einen Angriff auf Italien versuchten, befand sich die Burg 

von Bellinzona, die damals zu Mailand gehbrte.jedenfalls 

bereits in langobardischer Hand.2 Von einer Belagerung 

der Feste durch die Franken im Jahre 590 ist nichts be

kannt.3 Der Tod eines frankischen Herzogs, verursacht 

durch ein von den Mauern geschleudertes GeschoB, kann 

auch bei einem leichtfertigen Aufklarungsritt oder einem 

plumpen Uberrumpelungsversuch erfolgt sein.4 Jedenfalls
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gelang es den Franken nicht, die Festung einzunehmen, 

aber umgekehrt konnte die Besatzung den Einfall des fran- 

kischen Heeres in die lombardische Ebene nicht verhin- 

dern.5 Die Festung vermochte man zwar zu halten, das 

Engnisjedoch nicht zu sperren. Ahnlich verhielt es sich mit 

den iibrigen festen Platzen der Langobarden im Verlauf 

dieses Krieges: Die Langobarden hielten sich in den Ka- 

stellen und Stadten verschanzt und vernichteten kleinere 

feindliche Abteilungen durch Ausfalle, wahrend die Fran

ken, durch Seuchen und ungewohntes Klima geschwacht, 

ohne Moglichkeit, einen militarisch entscheidenden 

Schlag zu fiihren, das offene Land beherrschten, so daB 

sich der Krieg monatelang ergebnislos hinzog.6 Die 

Schwache der Franken vor festen Platzen beruhte auf 

einer altertiimlichen, das offene Handgemenge suchen- 

den, ekstatischen Kampfweise, der wir spater auch bei den 

Bilndnern und den Eidgenossen begegnen werden.7

Die Vorfalle von 590 weisen uns auf eine wichtige fortifika- 

torische Funktion Bellinzonas hin: Die Burg diente als Re

fugium gegen einen Gegner, der im offenen Feld nicht zu 

schlagen war. Um die Talenge zu sperren, reichten im Jah- 

re 590 offenbar weder die Festungswerke noch die Besat- 

zungskontingente aus8, aber einen Angriff brauchte man 

auf dem bereits durch die natiirliche Topographic des 

Burghtigels schwer zuganglichen Castel Grande nicht 

ernsthaft zu furchten.

Ob es im Gebiet des Sopraceneri noch weitere langobardi- 

sche Kastelle gegeben hat, kann nur durch archaologische 

Befunde ermittelt werden.9

Auch im 7. und 8. Jahrhundert wird die Burg bewohnt ge- 

wesen sein. Jedenfalls laBt sich vom Grabungsbefund im 

Siidtrakt her keine Lucke in der Besiedlung erschlieBen. 

Ob die Langobarden in Bellinzona eine Arimannie errich- 

tet haben, wagen wir angesichts des fehlenden Quellenma- 

terials nicht zu entscheiden10, immerhin darf aufgrund 

verschiedener Graberfunde in der nachsten Umgebung 

Bellinzonas das Vorhandensein einer mindestens be- 

schrankten Anzahl langobardischer Einwanderer vermu- 

tet werden.11

Das Castel Grande, das im 7. und 8. Jahrhundert verschie- 

dene, ganz bescheidene Innenausbauten erhalten zu ha

ben scheint12, diirfte seine Funktion als Refugium beibe- 

halten haben. Angesichts des kriegerischen Sinnes der 

langobardischen Oberschicht und der unberechenbaren 

Nachbarschaft der wilden Rater wird die Bevolkerung 

froh um einen befestigten Platz gewesen sein, an dem sie 

sich bei Kriegszeiten in Sicherheit bringen konnte. Freilich 

haben wir fiir das 7. und 8. Jahrhundert keine obrigkeitli- 

chen Feldziige anzunehmen, sondern eine Unzahl privater 

Fehden und Raubziige, die ihre Ursache letzten Endes in 

der kriegerischen Lebensform jener Zeit hatten.13

Erst unter den Karolingern geriet Bellinzona wieder ins 

Spannungsfeld der groBen Politik. Mit der Eroberung des 

Langobardenreiches und der Eingliederung Ratiens in 

den frankischen Staat erhielt Bellinzona seine alte Bedeu- 

tung als Festung an einer wichtigen Alpenroute zuriick 

und sollte sie in der Folgezeit bis zum Ubergang an die 

Eidgenossen um 1500 beibehalten.14

Konkret wissen wir liber das Schicksal Bellinzonas in karo- 

lingischer Zeit wenig. Bei den Erwahnungen Bellinzonas 

in den Urkunden des 8.-10. Jahrhunderts handelt es sich 

um Falschungen oder spatere Interpolationen ohne Quel- 

lenwert15, und auch der archaologische Befund gibt Ratsel 

auf: Offenbar ist die Feste, oder, genauer gesagt, deren 

Siidtrakt, um 800 einer Brandkatastrophe zum Opfer ge- 

fallen. Sichere Hinweise auf eine kriegerische Zerstorung 

liegen nicht vor, und keine schriftliche Quelle, die im

9. Jahrhundert von Burgenzerstdrungen am siidlichen Al- 

penfuB berichtet, kann auch nur mit einiger Wahrschein- 

lichkeit auf Bellinzona bezogen werden.16

Das Interesse Karls des GroBen an den Alpenpassen ist an 

sich unbestritten17, und deshalb sei hier folgende Vermu- 

tung geauBert: Der Comitatus von Bellinzona, urkundlich 

erstmals im Jahre 1055 genannt18, konnte von Karl einge- 

richtet worden sein. Bekanntlich stiitzte sich die karolingi- 

sche Herrschaft in Oberitalien nicht nur auf Institutionen, 

zu denen neu errichtete Grafschaften gehorten19, sondern 

auch auf eine adlige Schicht von Franken und Alamannen, 

welche man an den Schliisselstellungen Oberitaliens ange- 

siedelt hatte.20 Die Moglichkeit, daB Bellinzona mit sei- 

nem alten, vielleicht auf einer spatromischen Landzutei- 

lung beruhenden Umschwung von Karl dem GroBen zum 

Comitatus umgewandelt und mit einigen frankischen oder 

alamannischen Burgmannen besiedelt worden sei, ist je

denfalls nicht von der Hand zu weisen, auch wenn wir be- 

tonen miissen, daB keine direkte Quelle eine solche An- 

nahme stiitzt.21

Die spate Karolingerzeit brachte fiir Oberitalien eine un- 

ruhige Zeit, und es ist deshalb nicht erstaunlich, wenn sich 

fur die Jahre um 900 auf dem Castel Grande eine Steige- 

rung der Bautatigkeit nachweisen laBt. Die offenbar sehr 

schadhafte alte Romermauer wurde in ihrem siidlichen 

Abschnitt durch einen Wehrturm verstarkt, und der 

gleichzeitig einsetzende Friedhof konnte wenn nicht auf 

eine Neugriindung so doch auf eine erhohte Bedeutung 

der Kirche S. Pietro schlieBen lassen.22 Bevor die Kirche 

archaologisch erfaBt ist, ertibrigen sich weitere Uberlegun- 

gen.

Kirche und Friedhof lassen eher auf eine refugiale Anlage 

als auf eine Sperrfeste schlieBen, und die Rolle Bellinzonas 

als Fliehburg paBt durchaus in das geschichtliche Bild des 

friihen 10. Jahrhunderts:

Ohne naher darauf eintreten zu konnen, mochten wir hier 

an die wechselvollen Kampfe erinnern, die sich vom spa- 

ten 9. Jahrhundert an um die Herrschaft in Italien und um 

die Eingliederung Italiens ins romisch-deutsche Imperium 

unter Otto 1. abgespielt haben.23 Bellinzona wird in den 

Berichten uber diese Kampfe nicht ausdriicklich erwahnt, 

doch darf angenommen werden, daB der Feste eine erheb- 

liche Bedeutung zugekommen ist.24 Um die Mitte des

10. Jahrhunderts scheint Bellinzona ein wichtiger Stiitz- 

punkt Berengars II. gewesen zu sein, denn dessen Gattin

135



Willa beniitzte im Jahre 941 auf ihrer Flucht uber die Al- 

pen den S. Bernardino (Vogelberg)25, und im Entschei- 

dungskampfgegen Otto I. leistete Berengar mit seinen Ge- 

treuen im Gebiet der oberitalienischen Seen besonders 

lange Widerstand.26

Bellinzona diirfte also in den Kampfen um die Vorherr- 

schaft in Italien von groBer Bedeutung gewesen sein, und 

doch kbnnte fiir die Bautatigkeit auf der Feste um 900 

noch ein anderer Grund angefiihrt werden: Nach derFest- 

setzung in Fraxinetum (887) wagten sich die Sarazenen auf 

ihren Raubziigen ins Landesinnere, vor allem ins Alpen- 

gebiet, immer weiter vor und stieBen nach 900 uber die 

siidlichen Voralpen bis auf die Hbhen der Biindner Passe 

vor, wo sie sich langere Zeit zu behaupten vermochten.27 

Unter ihrer freibeuterhaften Lebensweise hatten nicht nur 

die Rompilger, sondern wohl auch die Bewohner der Al- 

pentaler zu leiden.28 Die Errichtung von Fluchtburgen, die 

zum Teil auf das Betreiben der Bischofe erfolgte, brachte 

einen gewissen Schutz.29 Da es die Sarazenen wohl gerne 

auf die Kirchen abgesehen hatten, muBten auch diese ge- 

schiitzt werden, und sehr wahrscheinlich ist die Entste- 

hung oder der Ausbau der fiir Ratien typischen Kirchen- 

kastelle mindestens teilweise auf die Sarazeneneinfalle des 

friihen 10. Jahrhundertszuriickzufuhren.30 Auch Bellinzo

na wird noch im Aktionsbereich dieser fremden Raubkrie- 

ger gelegen haben, weshalb wir die fortifikatorischen Ver- 

besserungen auf dem Castel Grande von etwa 900 nicht 

nur mit den italienischen Wirren, sondern auch mit dem 

Auftauchen der Sarazenen in den Alpen in Verbindung 

bringen durfen.
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Das Hochmittelalter

965 beniitzte Otto I. nach der Unterwerfung Italiens auf 

seinem Riickweg liber die Alpen die Lukmanier- oder San- 

Bernardino-Route.1 Die Bedeutung Bellinzonas fur die 

imperiale Kaiserpolitik wird demnach schon Otto I. er- 

kannt haben, obwohl ein direktes kaiserliches Eingreifen 

in die Verhaltnisse von Bellinzona erst unter Otto III. faB- 

bar wird. Auf wessen Veranlassung im ausgehenden 

10. Jahrhundert die Ringmauer auf dem Castel Grande 

erneuert worden ist, laBt sich nicht mil Bestimmtheit sa- 

gen, da die Feste in jenen Jahren wechselvoller Kampfe 

zwischen den Parteigangern des Kaisers und den Anhan- 

gern eines selbstandigen langobardischen Konigtums 

moglicherweise mehrmals den Besitzer gewechselt hat.2 

Die Tatsache, daB ein neuer Bering errichtet worden ist, 

weist jedenfalls auf die wachsende Bedeutung Bellinzonas 

hin. Nach dem Tode Ottos III. wurde 1002 in Pavia Ar- 

duin, der Markgraf von Ivrea, zum Konig von Italien ge- 

wahlt. Um seine Anhangerschaft zu erweitern und seine 

nicht umstrittene Macht zu verstarken, beeilte sich der 

neue Konig, verschiedene Schenkungen vorzunehmen 

oder zu bestatigen. Am 25. Marz 1002 libertrug er - offen- 

bar eine Schenkung Ottos III. bestatigend - an Bischof Pe

ter von Como die Burg von Bellinzona mit allem Zubehor, 

soweit dieser in koniglicher Hand lag.3 Nach der Vertrei- 

bung Arduins wiederholte im Jahre 1004 Kaiser Hein

rich II. diese Ubertragung, womit Bellinzona zu einem fe- 

sten kaiserlichen Stiitzpunkt in der Hand des Bischofs von 

Como wurde.4

Bereits im Sommer 1004 vertraute Heinrich II. aufseinem 

llalienzug, der ihn liber den S. Bernardino oder den Luk

manier ftihrte, auf die sicheren Mauern der Burg.5 Hein

rich III. bestatigte kurz vor seinem Tode der Kirche von 

Como die Besitzungen in Bellinzona und Chiavenna und 

sicherte damit dem Kaisertum zwei wichtige Stlitzpunkte 

am slidlichen Alpenrand.6 1110 baute Heinrich V. durch 

eine Schenkung von Glitern im Gebiete Bellinzonas an das 

Kloster Cielo d’oro die kaiserliche Stellung weiter aus.7 Ob 

der jahrelange Krieg zwischen Como und Mailand zu Be- 

ginn des 12. Jahrhunderts auch Bellinzona in Mitleiden- 

schaft gezogen hat, entzieht sich unserer Kenntnis.8 Ar- 

chaologische Hinweise auf jene Auseinandersetzung lie

gen nicht vor. Moglicherweise ist es den Mailandern ge- 

gllickt, sich Bellinzonas voriibergehend zu bemachtigen, 

und zwar im Zusammenhang mit der Niederwerfung und 

Demiitigung Comos im Jahre 1127. Denn als 1152 Fried

rich I. Barbarossa die Nachfolge Konrads III. antrat, beeil

te sich Bischof Ardicio von Como, beim neuen Herrscher 

unter Berufung auf altere, teilweise gefalschte Diplome, 

Ansprliche auf verschiedene Herrschaften anzumelden, 

u.a. auch auf Bellinzona, das seine Vorganger im 11. Jahr

hundert gewiB besessen hatten.9 Friedrich zeigte sich dem 

Bischof gewogen und bestatigte durch das Urteil des Augs- 

burger Bischofs einen Teil seiner Forderungen, nament- 

lich auf die Grafschaft Chiavenna.10 Bellinzona wird in 

den Quellen jener Jahre nicht erwahnt, so daB liber das 

Schicksal der Feste nichts Sicheres bekannt ist. Noch wah- 

rend das Anliegen Ardicios hangig war, brach der jahr- 

zehntelange, wechselreiche Konflikt zwischen Barbarossa 

und Mailand aus. Diese Kampfe sind hier nicht nliher zu 

besprechen. Schon friih scheint der Staufer Bellinzona in 

Gewalt gebracht zu haben. denn der mailandische Angriff 

des Jahres 1156 gegen das Sopraceneri lief sich vor Locar

no und Bellinzona fest.11 Freilich kam es bei der Stellung 

des Kaisers in Bellinzona auf die dortige Bevolkerung an. 

Denn diese erfreute sich, wie wir aus der schriftlichen 

Uberlieferung und aus dem Ergebnis der Bauuntersu- 

chung geschlossen haben, mannigfacher privater und ge- 

nossenschaftlicher Rechte innerhalb des Burgberings, so 

daB es von der Gesinnung der Bellinzoneser abhing, ob das 

Castel Grande flir oder gegen den Kaiser besetzt gehalten 

wurde.12 Das mochte der Grund daflir sein, daB der Stau

fer Bellinzona voriibergehend ans Reich zog und 1192 der 

kaisertreuen Kommune von Como unterstellte.13

Schon 1176 war Barbarossa personlich durch Bellinzona 

gezogen, als er den vom Lukmanier herkommenden deut- 

schen Hilfstruppen fiirseinen Feldzug gegen Mailand ins 

Bleniotal entgegenreiste.14

Flir das 12. Jahrhundert sind im Bereich des Siidtraktes 

keine wesentlichen baulichen Veranderungen nachzuwei- 

sen. Noch immer diente die Mauer aus dem spaten 

10. Jahrhundert als Bering, und die aus dem 12. Jahrhun

dert stammenden Innenbauten scheinen private Gebaude 

von feudalem Charakter gewesen zu sein. Auf dem libri- 

gen Burgareal diirften bedeutendere Gebaude errichtet 

worden sein. Moglicherweise ist damals die Torre Nera als 

privater Wohnturm entstanden.

Die Ereignisse des spaten 12. Jahrhunderts bildeten den 

Auftakt zu der bewegten Zeit Friedrichs II. Nach dem 

Ubergang Bellinzonas an die Kommune von Como geriet 

die bauliche Entwicklung des Castel Grande zunehmend 

unter den EinfluB der adligen Oberschicht Comos, die 

einem hofisch-ritterlichen Lebensstil huldigte.15 In der 

ersten Halfte des 13. Jahrhunderts scheinen im Burgareal 

verschiedene steinerne Reprasentativbauten adligen Ge- 

prages errichtet worden zu sein. Gleichzeitig wurde Bellin

zona zu einem Brennpunkt der politischen und militari- 

schen Ereignisse: Wegen des alten Zwistes mit Mailand 

trat Como 1239, nachdem es zehn Jahre guelfisch gesinnt 

gewesen war, ins Lager Friedrichs II. uber, womit der Kai

ser mehrere wichtige Stlitzpunkte am slidlichen AlpenfuB 

in die Hand bekam.16 Von Bellinzona aus gelang es den 

Kaiserlichen, sich auch der oberen Tessintaler zu bemach

tigen17 und auf diese Weise den Lukmanier und den da

mals sicher geoffneten Gotthard in die Hand zu bekom- 

men.18 Auf dem Ceneri wurden Befestigungsanlagen er

richtet19, und die Besatzungen aller festen Platze wurden 

verstarkt, zum Teil mit Truppen deutscher Herkunft.20 

Friedrich II. klimmerte sich rege um die Sicherung dieser
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Platze, da Locarno mil seinem kriegerischen Lokaladel 

unter der Fiihrung des Simon von Orello zu Mailand hielt, 

was eine stetige Bedrohung fur die kaiserlichen Positionen 

im Sopraceneri bedeutete.21 Von Locarno aus erfolgte 

denn auch die Riickeroberung Bellinzonas. Im Jahre 1242 

gliickte es Simon von Orello und Heinrich von Sax, mit 

Hilfe eines Soldnerheeres, in dem moglicherweise auch 

Walser mitkampften. die Burg von Bellinzona nach harter 

Belagerung einzunehmen.22 Triumphierend berichtete 

der mailandische Podesta Lucus de Grimaldo dem papstli- 

chen Legaten Gregor von Montelongo liber den Fall Bel

linzonas, indem er besonders auf die nun veranderte mili- 

tarpolitische Lage am siidlichen Ausgang der Alpenpasse 

sowie auf die Schwierigkeiten, die Feste zu erobern, hin- 

wies. Die Burg von Bellinzona, heiBt es in dem Schreiben, 

sei bis anhin das Herz im Leibe der Comasken gewesen, sei 

jetzt aber das in ihrer Brust steckende todbringende 

Schwert. Die Einwohner und die Besatzung hatten die 

Burg iibergeben, obwohl diese doch durch Natur und 

Menschenhand so stark sei, daB sie fiir uniiberwindlich 

gelten durfte.23 Den Kaiser und noch unmittelbarer Como 

traf der Verlust Bellinzonas hart; Auswirkungen waren 

weit herum, vielleicht sogar bis nbrdlich der Alpen, zu spii- 

ren.24 Zwar kam im FriedensschluB von 1249 Como gut 

davon, es erhielt sogar Bellinzona zuriick, aber der Fall der 

Festung im Jahre 1242 hatte das Ende der staufischen 

Machtstellung am siidlichen AlpenfuB bewirkt.25

Die Belagerung von 1242 durfte nicht spurlos an den Mau- 

ern des Castel Grande voriibergegangen sein. So scheint 

etwa die Ringmauer derart gelitten zu haben, daB sie im 

Bereich des Siidtraktes neu aufgebaut werden muBte. Ob 

damals noch weitere Zerstbrungen angerichtet worden 

sind, wird man in weiteren Ausgrabungen und Bauunter- 

suchungen noch abzuklaren haben.

1 Oehlmann, Alpenpasse, 171.-Giiterbock, Gotthardroute, 126f.-Wie- 

lich, Locarnese, 261, Anm.259, und 349, Anm.843. Schon 952, wahrend 

der Kampfe mit Berengar, hatte Otto I. den Lukmanier oder den S. Ber

nardino beniltzt. Wielich, Locarnese, 251.

2 Zu den Auseinandersetzungen im ausgehenden lO.Jahrhundert vgl. 

Wielich, Locarnese, 253 ff. - Ludo Moritz Hartmann, Geschichte Italiens 

im Mittelalter, 4, 96ff.

3 MGH, Dipl. reg. 3, 703f., Nr.4 (1002 Marz 25.). - Wielich, Locarnese, 

275ff„ Anm.389. - Hofer-Wild, 3f„ Anm. 17.

4 Darmstadter, Reichsgut, 88ff.-Mitteis, Staat, 125.- MGH, Dipl. reg. 3, 

94f., Nr. 75 (1004 Juni 12.). - Wielich, Locarnese, 281.

5 Oehlmann, Alpenpasse. 172. - Giiterbock, Gotthardroute. 126f.

6 Darmstadter, Reichsgut, 89. - MGH, Dipl. reg. 5, 487f. Nr.358 (1055 

Nov. 13.). - Weitere Bestatigungen aus dem 11. Jahrhundert ohne mate- 

rielle Anderungen bei Wielich, Locarnese, 2941'. - In der Urkunde von 

1055 wird erstmals die Grafschaft (comitatus) Bellinzona ausdriicklich 

genannt.

7 Hidber, Urk. Reg. 1, 1553 (1110 Aug. 28.).

8 Wielich. Locarnese, 299ff., Anm. 546.

9 Wielich, Locarnese, 301 f. und 309ff. - Bilttner, AlpenpaBpolitik, 246f.

10 Bilttner, AlpenpaBpolitik, 248ff. - Wielich, Locarnese, 3lOf.

Abb. 39 Torre Nera und Torre Bianca von Westen

11 Bilttner, AlpenpaBpolitik, 253 f. - Zu den Kampfen auf Comasker 

Gebiet vgl. Campiche, Comunalverfassung, 22ff. - Wielich, Locarnese, 

3 Off.

12 Zu dem Verhaltnis der Bevolkerung zu den Burgen vgl. Schneider, 

Burg und Landgemeinde, 283ff. und 308. - Darmstadter, Reichsgut, 89.- 

Meyer, Blenio und Leventina, 176. - Campiche, Comunalverfassung, 

3 Iff.

13 Schneider, Burg und Landgemeinde, 27 ff. - Campiche, Comunalver

fassung. 3Iff. - Hidberg, Urk. Reg. 2, Nr.2533 (falsches Datum 1185 Juli 

10.).-Wielich, Locarnese, 329f. und 352ff.-Hans Meyer, Die Militarpo- 

litik Barbarossas im Zusammenhang mit seiner Italienpolitik, Hist. Stu- 

dien, 200, Berlin 1930, 16f.

14 Das kaiserliche Bellinzona scheint damals gegen Siiden eine so wirksa- 

me Sperre gebildet zu haben, daB sich die (jberquerung des Lukmaniers 

durch deutsche Truppen ohne Wissen Mailands vollzog und ihr Auftau- 

chen in Bellinzona echte Uberraschung ausloste. Annales Mediolanen- 

ses A (1154-1230) zum Jahre 1176 (MGH SS 18, 1863, 378). - Wielich, 

Locarnese, 319f. - Meyer, Blenio und Leventina, 175 ff. und 250ff. (Ex- 

kurs 2 mit Quellenangaben).

15 Campiche, Comunalverfassung, 68 und 180f.

16 Campiche, Comunalverfassung, 25. - Meyer, Capitanei, 1.61. - Boh- 

mer / Ficker, Reg. Imp. 5, Nr.2482 (1239). - Giiterbock, Gotthardroute, 

15If. - Wielich, Locarnese, 364f.

17 Meyer. Blenio und Leventina, 199f. - Wielich, Locarnese, 364ff.

18 Zur Frage der Offnung des Gotthardpasses vgl. Peyer, Die Entstehung 

der Eidgenossenschaft, 176 mit bibliographischer Ubersicht in den 

Anm. 44, 45 und 46. - Archaologische Funde auf der PaBhohe aus dem 

Jahre 1975 diirften die scheinbar beendete Diskussion neu beleben, denn 

bei Grabungen im PaBheiligtum sind nicht nur Fundamente einer Kir- 

che aus der Zeit der SchollenenerschlieBung (gegen 1230) entdeckt wor

den, sondern auch die Spuren eines kleineren, wesentlich alteren Kir- 

chenbaues, welcher die Beniitzung des Gotthardpasses bereits fiir die 

Jahrtausendwende belegen diirfte (Grabungsdokumentation: Archiv 

der Denkmalpflege des Kantons Tessin, Bellinzona).

19 Bohmer / Ficker. Reg. Imp. 5, Nr.3157 (1240) und Nr.3183 (1241).

20 Meyer, Blenio und Leventina. 203f.

21 Wielich, Locarnese, 365f. - Meyer, Blenio und Leventina, 202ff.

22 Wielich, Locarnese, 368 f. - Meyer, Blenio und Leventina, 205 f., 

Anm. 1. - Meyer, Capitanei, 163ff.

23 Der Text ist abgedruckt bei Eduard Winkelmann, Acta imperii inedi- 

ta, Innsbruck 1880, 537f., Nr.678 (1242). - Ausziige bei Meyer, Blenio 

und Leventina, 206f. - Vgl. auch Wielich, Locarnese, 369f. - Gilardoni, 

Romanico, 28f. - Giiterbock, Gotthardroute, 151 ff. - Ein Faksimileab- 

druck des Briefes findet sich im AST 6, 1965, Nr.22, 129.

24 Meyer, Blenio und Leventina, 207 f. und 209.

25 Giiterbock, Gotthardroute, 15Iff.

Die Zeit von 1250 bis 1400

Mit dem Ende der Staufer urn die Mine des 13.Jahrhun- 

derts und mit der Riickerstattung Bellinzonas an Como im 

Jahre 1249 beruhigte sich die Lage in Oberitalien keines- 

wegs, denn der Krieg setzte sich nunmehr zwischen den 

Parteigangern der ehemaligen groBen Machtblocke in der 

Form einer ermiidend langen Auseinandersetzung zwi

schen Guelfen und Ghibellinen weit bis ins 14. Jahrhun

dert hinein fort.1 Das alte Fehdewesen des Adels erlebte 

damals noch einmal einen gewaltigen Aufschwung, denn
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Abb. 40 Castello di Montebello, Kern aus dem spdten H.Jahrhundert, urn- 

geben von jungerem Bering. Luftaufnahme (Photoswissair)

unter dem Vorwand, fur die Guelfen oder fur die Ghibelli- 

nen zu kampfen, versuchte nun mancher Adliger, fur sich 

und seine Familie eine Herrschaft aufzurichten oder seine 

Machtposition zu erweitern. Auch die Visconti, die nach- 

maligen machtigen Herren von Mailand, eigneten sich 

betrachtliche Teile ihres Territoriums mit kriegerischen 

Mitteln an.2 Nicht immer drehten sich die Adelsfehden um 

politische Ziele. Personliche Rachsucht, skrupellose Hab- 

gier und undurchsichtige Rechtshandel bildeten nur zu oft 

die Ursache privater Kleinkriege. Verhangnisvolle Btind- 

nisverpflichtungen einerseits und durch den Kriegslarm 

von nah und fern angelockte Soldnerscharen andrerseits 

konnten zu grotesken Ausweitungen an sich belangloser 

Konflikte fiihren.3 In jener Zeit wurde der adlige Lebens- 

stil immer teurer. Das Auftreten in der Offentlichkeit ge- 

staltete sich ftir den standesbewussten Ritter des 14. Jahr- 

hunderts zu einer immer kostspieligeren Angelegenheit, 

und auch die Burgen erfuhren nach und nach bedeutende 

Ausbauten, die sowohl dem gesteigerten Bediirfnis des 

Adels nach Representation als auch der verbesserten An- 

griffstechnik Rechnung trugen.4

Bellinzona war in der Zeit zwischen 1250 und 1350 heftig 

umstritten. Dem Besitzer Bellinzonas flossen nicht nur die 

Zolleinnahmen aus dem damals sicher regen Transitver- 
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kehr zu5, sondern er verftigte auch uber eine starke Fe- 

stung, die er jederzeit als Operationsbasis fur kriegerische 

Unternehmungen aller Art beniitzen konnte. Umgekehrt 

blieb Bellinzona wegen seiner vielseitfgen Bedeutung ein 

immer umstrittener Besitz, und der jeweilige Inhaber tat 

gut daran, die Wehrbauten und die Vorrate in Ordnung zu 

halten und eine angemessene Garnison in die Mauern zu 

legen.6

Ohne auf die wechselvollen Schicksale Oberitaliens naher 

eintreten zu kbnnen, wollen wir doch ein paar Ereignisse 

erwahnen, an welchen Bellinzona im Brennpunkt des Ge- 

schehens stand: Como war in der zweiten Halfte des 

13. Jahrhunderts guelflsch gesinnt, weshalb die ghibellini- 

schen Gegner der Stadt mehrmals versuchten, Como 

durch die Wegnahme Bellinzonas entscheidend zu tref- 

fen.7

Vortibergehende kriegerische Erfolge konnten jedoch nie 

in dauernden politischen Gewinn umgemiinzt werden, 

denn obwohl sich die Ghibellinen Bellinzonas mehrmals 

bemachtigen konnten, vermochten sie den festen Platz nie 

fur lange Zeit zu halten. Die Besetzung Bellinzonas in den 

beiden Fehden von 1284 und 1292 wurde bereits in den 

jeweiligen Friedensschltissen wieder riickgangig ge- 

macht.8 1303 gliickte es den ghibellinischen Herren erneut, 

Bellinzona sowie Lugano und die Leventina an sich zu 

bringen. Mehrere Niederlagen fuhrten zum Zusammen- 

bruch der Bewegung und zum Verlust der eroberten Ge- 

biete. Am langsten vermochten sich Franchino und Gian-



Abb. 41 Castello di Montebello von Nordosten

nino Rusca in Bellinzona zu halten. 1307 war ihre Wider- 

standskraft jedoch gebrochen, und sie muBten die Feste 

gegen eine kleine Entschadigung der guelfischen Kommu- 

ne Como aushandigen.9 Der Versuch Kbnig Heinrichs VII. 

aus dem Hause Luxemburg, die von seinen habsburgi- 

schen Vorgangern vernachlassigte imperiale Italienpolitik 

wieder zu erneuern, blieb schon in den Anfangen stecken. 

Sein Auftauchen in Oberitalien 1310 hatte immerhin zur 

Folge, dab die Ghibellinenpartei wieder Oberhand be- 

kam.10 Von der Gunst des Augenblickes profitierend, ver- 

trieb Franchino Rusca seine guelfischen Gegner aus Co

mo, womit er als Stadtherr (Capitano e Signor generale) 

auch von dem noch immer comaskischen Bellinzona Besitz 

ergriff.11 Dem Diplom Heinrichs VIE, das dem damaligen 

Bischof von Como die friiheren Rechte und Privilegien, so 

auch Burg und Grafschaft Bellinzona, bestatigte, kam im 

Hinblick auf die tatsachliche Machtstellung Franchino 

Ruscas keine praktische Bedeutung zu.12

Dem stetigen Ausbau des mailandischen Territorialstaates 

unter der Herrschaft der Visconti sollte schlieBlich auch 

die selbstandige Stadt Como erliegen. 1335 zwang ein aus 

Guelfen und Ghibellinen zusammengesetztes Heer Fran

chino Rusca, Como an Azzo Visconti zu iibergeben. Bellin

zona verblieb als Abfindung den Rusca.13 Nach dem Tode 

Azzo Viscontis versuchten die Rusconi, ihre friihere Herr

schaft uber Como zuriickzugewinnen. In der Hoffnung, 

von Kbnig Ludwig dem Bayern Unterstiitzung zu erhal- 

ten. planten sie einen groBen Aufstand. Luchino und Gio

vanni Visconti erfuhren von dem Plane und brachten ihn 

zum Scheitern, indem sie iiberraschend schnell mit starker 

Heeresmacht vor Bellinzona erschienen und nach langer, 

harter Belagerung die Feste eroberten.14 Der gltickliche 

Ausgang dieses Krieges gab den Visconti eine willkomme- 

ne Gelegenheit, die Hand auf Bellinzona und seine Ho- 

heitsrechte zu legen. Die Rusconi muBten froh sein, wenig- 

stens einigen Privatbesitz, vor allem das Castello di Monte

bello, behalten zu konnen.15

In derzweiten Halfte des 14. Jahrhunderts bauten die Vis

conti ihre Herrschaft liber Bellinzona aus. Ihre Beamten 

erhielten genaue Anweisungen, gleichzeitig wurde ihre 

Selbstandigkeit eingeschrankt.16 Wir erfahren von obrig- 

keitlichen StraBen- und Briickenbauten, von harten MaB- 

nahmen zur Wahrung der Zollhoheit, von verscharften 

Strafbestimmungen gegen StraBenrauber, Zolldelinquen- 

ten und Majestatsbeleidiger, von amtlichen Giiterkonfis- 

kationen bei Mbrdern und Verbannten.17 Formell war die 

Grafschaft Bellinzona noch immer Reichslehen. Die Ab- 

tretung der Reichsrechte uber Como und Bellinzona an 

Gian Galeazzo Visconti durch Kbnig Wenzel sowie der 

Verkauf des erblichen Herzogtitels um 100000 Goldgul- 

den um 1395 anderten an den tatsachlichen Machtverhalt- 

nissen zwar nichts, bedeuteten aber die hbchste juristische 

Legitimierung der Visconti-Herrschaft.18
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Abb. 42 Castello di Montebello, Luftaufnahme von Westen 

(Photoswissair)

Abb. 43 Castello di Montebello, innere Toranlage

Entsprechend den stiirmischen Schicksalen im 13. und 

14. Jahrhundert erlebte Bellinzona damals eine auBeror- 

dentlich bewegte bauliche Entwicklung. Noch in staufi- 

scher Zeit diirfte die Siedlung am FuBe des Castel Grande 

mil einer Mauer befestigt worden sein.19 Damit wurde die 

alte Funktion des Castel Grande als sakrales Refugium 

hinfallig, und in zunehmendem MaBe erhielt die Burg ob- 

rigkeitlich-militarisches und feudal-reprasentatives Ge- 

prage. Denn an den Machtkampfen im 13. und 14. Jahr

hundert waren in fiihrenden Positionen vorwiegend Adli- 

ge beteiligt20, die sich in Bellinzona nach und nach stan- 

desgemaB einrichteten. Das Castel Grande wurde in die- 

sem Sinne ausgebaut. Damals entstand vermutlich die 

Torre Bianca, und nach 1300 erfuhr der Siidtrakt bedeu- 

tende bauliche Veranderungen. Auch die Verteidigungs- 

anlagen, vor allem der groBe auBere Mauerring, scheinen 

repariert und teilweise neu aufgefuhrt worden zu sein. Von 

einer Schleifung der Festungswerke, die fur die Zeit um 

1340 angenommen wird21, fanden sich im Bereiche des 

1967 untersuchten Siidtraktes allerdings keine Spuren, 

dagegen wird um 1350 die Stadtmauer erneuert worden 

sein.22

Dank der klugen Politik des Gian Galeazzo Visconti droh- 

te dem Herzogtum Mailand keine unmittelbare Gefahr23,
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Abb. 44 Castello di Montebello, dussere Toranlage

Abb. 45 Castello di Montebello, westlicher Rundturm. Ende !5.Jahr- 

hundert

weshalb fur diese Zeit keine groBe Bautatigkeit an den Bel- 

linzoneser Befestigungsanlagen anzunehmen ist.

Das feudale Geprage Bellinzonas im 13. und 14. Jahrhun- 

dert blieb nicht allein auf das Castel Grande beschrankt. 

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts entstand auf dem Berg- 

sporn bstlich des Stadtchens die Feste Montebello, vorlau- 

fig als privater adliger Reprasentativbau 24, und auch in 

der Stadt selbst sind verschiedene Adelstiirme errichtet 

worden.25

So blieben die historischen Ereignisse des 13. und 14. Jahr

hunderts, die durch das Hervortreten adliger Kriegsherren 

gekennzeichnet waren, nicht ohne EinfluB auf das Sied- 

lungsbild Bellinzonas, indem dieses nach und nach von 

feudalen, reprasentativen Wehrbauten ohne einheitliche 

Konzeption beherrscht wurde.

1 Wielich, Locarnese, 370f. - Meyer, Capitanei. 182-229. - Meyer. Ble- 

nio und Leventina, 212 und 214. - Hofer-Wild, 39ff.

2 Meyer, Capitanei. 175ff., 207f., 2lOf. - Wielich, Locarnese, 37Off. - 

Liebenau, Urk. und Reg. 2, Nr.38.

3 Miilinen, Schweizer Soldner, 2ff. - Liebenau, Urk. und Reg. 2, Nr. 106, 

111, 123. 124. 144. 166. - Wielich, Locarnese, 385ff.

* Werner Meyer. Der Wandel des adligen Lebensstils um 1300. 

NSBV 10. 1976, 9ff. - Perogalli. Burgen. 18ff.
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Abb. 46 Castello di Sasso Corbaro, Luftaufnahme (Photoswissair)

Abb. 47 Verbindungsmauer von der Stadt zum Castel Grande, Eckturm mil 

Zinnenkranz aus dem IS.Jahrhundert

5 Meyer, Capitanei, 165. - Meyer, Blenio und Leventina, 208, Anm.2. - 

Liebenau, Urk. und Reg. 2, Nr. 107, 119, 123, 138.

6 Meyer, Capitanei, 182, Anm. 1.-Zu den jeweiligen Herren in Bellinzo

na zwischen 1242 und 1400 vgl. Briciole 7, 1946, 154ff.

7 Wielich. Locarnese, 372ff. - Meyer. Capitanei, 182 ff.

8 Meyer, Capitanei, 198, 203ff. - Wielich, Locarnese, 377ff. - Zu den 

gleichzeitigen Ereignissen in den oberen Talent des Sopraceneri vgl. 

Meyer, Blenio und Leventina. 226 f.

9 Wielich, Locarnese, 378 f., insbes. Anm.205. - Meyer, Blenio und Le

ventina, 230. Anm.3.

10 Wielich. Locarnese, 379f. - Meyer, Blenio und Leventina, 233ff. - 

Mommsen, Eidgenossen, Kaiser und Reich, 172f., Anm.268. - Meyer, 

Ennetbirgische Politik, 36f. - Liebenau, Urk. und Reg. 2, Nr.89.

11 Wielich, Locarnese, 379f. - Meyer, Capitanei, 213.

12 Zur umstrittenen Echtheit des jedenfalls unwirksam gebliebenen Di

plonts vgl. Wielich, Locarnese, 379f., Anm.209 und 210. - Liebenau, 

Urk. und Reg. 2, Nr. 89.

13 Wielich, Locarnese. 385f. - Meyer, Capitanei, 227. - Gilardoni, Noti- 

zie e documenti, 26 (1335). - Marigia, in: Muratori SS. 12, 1163f.

14 Flamma, in: Muratori SS, 12, 1034 (De guerra de Bilizona).-Wielich, 

Locarnese, 385f. - Meyer, Capitanei. 229f. - Briciole 2, 1941, 39f.

15 Zu den Rusconi vgl. HBLS 5, 759ff. (Rusca). Vor allem die Nummern

7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 sowie Zweig IV.

16 Liebenau, Urk. und Reg. 2, Nr.212.

17 Liebenau, Urk. und Reg. 2, Nr. 153, 198, 203. 204, 207, 216, 217, 218, 

222, 229, 233.
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Abb. 48 Castello di Sasso Corbaro von Osten

18 Wielich, Locarnese, 387f. - Mommsen, Eidgenossen, Kaiser und 

Reich, 168. - Gilardoni, Notizie e documenti, 26 (1396).

19 Brentani, L’antica chiesa 2, 7ff. - Gilardoni, Inventario, 2If.

20 Campiche, Comunalverfassung, 68 und 180f. - Meyer, Blenio und 

Leventina. 205ff. - Meyer, Capitanei, 19. 166ff., 204, 207f„ 210.

21 HBLS 2, 88f.- Rahn. Kunstdenkmaler, 405.

22 Gilardoni, Notizie e documenti, 26 (1339).

23 Meyer. Ennetbirgische Politik, 39ff. - Wielich. Locarnese, 387ff. - 

Hofer-Wild, 46ff.

24 Der imposante auBere Festungsgiirtel des Castello di Montebello, der 

mit der Stadtbefestigung verbunden ist, stammt erst aus dem 15. Jahrhun- 

dert und ist offenbar in zwei Bauphasen errichtet worden. Sein Bau setzte 

den Ubergang der Burg an den mailandischen Staat voraus. - Die ur- 

spriingliche Burganlage aus dem spaten 13.Jahrhundert war auf den 

heutigen inneren Kern beschrankt. Gilardoni, Inventario, 37 ff.

25 Die genaue Mauervermessung der Altstadt von Bellinzona, vorge- 

nommen auf der Basis des Katasterplanes durch das Architekturbureau 

Tita Carloni, Lugano, erbrachte den Nachweis von mindestens zwei 

Wohntiirmen im Innern der Altstadt. Tita Carloni. Studien fur einen 

Richtplan des historischen Zentrums von Bellinzona. Werk 55, 1968, 143, 

Plan 7. - Zu den Adelstiirmen in mittelalterlichen Stadten vgl. Jiirg 

A. Meier, Die Adelstiirme von Zurich. NSBV 7, 1967, 203ff.

Das 15. Jahrhundert

Die Eingliederung Bellinzonas in den mailandischen Ter- 

ritorialstaat unter den Visconti brachte dem Sopraceneri 

nur voriibergehende Ruhe. Die anarchischen Partei- 

kampfe zwischen Guelfen und Ghibellinen waren zwar 

praktisch erloschen, und gegen sonstige Unruhestifter 

schritt die Obrigkeit rasch und entschlossen ein, so dab der 

Visconti-Staat mit seinem bereits stark entwickelten Ver- 

waltungssystem ein Dasein in friedlicher Ordnung ver- 

sprach.1 Der Tod des machtigen Herzogs Gian Galeazzo 

im Jahre 1402 sollte den mailandischen Staat jedoch in 

seinen Grundfesten erschiittern, indem wilde Kampfe 

um die Erbschaft ausbrachen, wahrend verschiedene 

Herren versuchten, Teile des mailandischen Territoriums 

an sich zu reiben, und auch die nbrdlichen Grenznach- 

barn, u.a. die Eidgenossen, nach Siiden vorstieben, um 

von der momentanen Schwache des Herzogstums zu profx- 

tieren.2 Bellinzona wurde durch Albert von Sax erobert, 

wodurch dessen Machtbereich in der Mesolcina eine will- 

kommene Erweiterung gegen Siiden erfuhr.3 Es gelang 

zwar Giovanni Maria und spater dessen Bruder Filippo 

Maria, die zerriittete Herrschaft der Visconti in der Lom- 

bardei wiederherzustellen 4, doch vorlaufig ohne Bellinzo-
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Soldner stieBen.31 Da der Ausgang des Ringens ungewiB 

schien und die Bellinzoneser wegen ihrer vorangegange- 

nen Haltung VergeltungsmaBnahmen des kiinftigen Sie

gers befiirchteten, faBten sie den EntschluB, sich den 

Schweizern zu unterwerfen, um ihren Schutz beanspru- 

chen zu kbnnen. Wahrend Parteiganger der Sforza noch 

immer auf die Hilfe des Herzogs hofften, lauerten in der 

Leventina bereits Urner Kontingente, «quelli della liga del 

bove», um sich Bellinzonas zu bemachtigen.32 Die meisten 

eidgenossischen Orte verhielten sichjedoch desinteressiert 

oder sogar ablehnend - der Solothurner Staatsmann Ni- 

klaus Conrad erklarte: «Wir hend kein Kas, Ziger, Anken 

in Mailand zu verkaufen» 33 so daB nur die inneren Orte 

Uri, Schwyz und Nidwalden von der Gelegenheit Ge- 

brauch machten und Bellinzona in ihren Schutz und 

Schirm nahmen.34 Wie sich der Vorgang im einzelnen ab- 

gespielt hat. ist wegen der widerspriichlichen Quellentexte 

nicht mit Sicherheit zu beantworten 35, bleibt aber fur un

sere Darstellung ohne Bedeutung. Die jedenfalls im April 

des Jahres 1500 vollzogene Ubergabe wurde freilich vom 

franzbsischen Konig nicht anerkannt. Erst drei Jahre spa- 

ter, im Vertrag von Arona vom April und Juni 1503, be- 

quemte er sich dazu, zugunsten der Orte Uri, Schwyz und 

Nidwalden auf die Grafschaft Bellinzona mit den Fe- 

stungswerken sowie auf das Bleniotal zu verzichten.36 Das 

langwierige und hartnackige Ringen um Bellinzona hatte 

damit seinen AbschluB gefunden.

DaB Mailand im 15. Jahrhundert seine Grenzfestung Bel

linzona so lange und so erfolgreich zu behaupten vermoch- 

te, hatte eine ganze Reihe von Ursachen. Die iiberlegene 

italienische Diplomatie, die es immer wieder fertigbrachte, 

militarische Krisensituationen in politische Erfolge umzu- 

wandeln, war fur Uri ein ebenso groBes Hindernis wie die 

Unentschlossenheit und das Desinteresse seiner Miteidge- 

nossen.37 Vor allem aber waren die eidgenossischen Trup- 

pen nicht in der Lage, gegen Mailand ihre charakteristi- 

schen Starken auszuspielen; im Gegenteil, in den ennet- 

birgischen Feldziigen traten die Schwachen des alteidge- 

nossischen Kriegertums so kraB zutage wie sonst nir- 

gends.38 Mit ekstatischer Todesverachtung stiirzten sich 

die Schweizer in die Schlacht, ohne Gehor fur die warnen- 

de und ordnende Stimme der Filhrung. Ein instinkthafter 

Sinn fur ein wirkungsvolles Vorgehen drangte taktische 

Uberlegungen zuriick. Begierig nach Beute, lieB man sich 

leicht fiir ein Unternehmen entflammen, umgekehrt be- 

gann sich ein Heer aufzulosen, wenn man geniigend ge- 

raubt zu haben glaubte oder wenn keine Hoffnung auf 

weitere Pltinderungen mehr bestand.39 Besonders schwer 

war es, eine Garnison oder eine Belagerungstruppe zusam- 

menzuhalten.40 Die Ersttirmung einer Befestigung unter 

hochster Lebensgefahr machte dem Schweizer wenig aus, 

fiir eine langwierige Belagerung indessen fehlte dem Hee- 

re nicht selten die Ausriistung und dem einzelnen Krieger 

die Geduld. Diese Mangel traten vor Bellinzona um so 

deutlicher in Erscheinung, als die eidgenossischen Stadte- 

orte, die noch am ehesten liber Belagerungsgerat, Artille- 

rie und Fachpersonal verfiigten, der ennetbirgischen Poli- 

tik der Urner eher desinteressiert oder sogar ablehnend 

gegeniiber standen.41 Im offenen Kampfe waren die 

Schweizer den Mailandern mindestens ebenbiirtig. Der 

Ausgang der Schlacht von Arbedo im Jahre 1422 beruhte 

auf einer Folge von Umstanden. die der mailandische 

Condottiere Carmagnola und sein Reiterfiihrer Pergola 

trotz einzelnen Fehlern zu ihrem Vorteil auszunutzen ver- 

standen hatten 42

Aber in Mailand wird man sich bewuBt gewesen sein, daB 

nicht immer ein Carmagnola und ein so iiberlegenes Heer 

wie dasjenige von 1422 zur Verfiigung stehen wiirden. Die 

Schlacht von Arbedo bedeutete fiir Mailand ein kiihnes 

Experiment, dessen hohe Verluste trotz dem gliicklichen 

Ausgang eine Wiederholung wenig ratsam erscheinen lie- 

Ben.43 In der Tat scheint Mailand in der Folgezeit Ent- 

scheidungsschlachten eher ausgewichen zu sein. Bei der 

Niederlage von Urner Soldnern in der Schlacht von Ca

stiglione 1499 handelte es sich politisch um eine innermai- 

landische Angelegenheit, die sich wahrend der Wirren in 

den Jahren der «Ambrosianischen Republik» ereignete 44, 

und die Schlacht bei Crevola 1487 entwickelte sich aus 

einem kleinen Scharmiitzel heraus, das die Mailander 

dank der Konfusion und der Disziplinlosigkeit auf eidge- 

nossischer Seite in einen kriegsentscheidenden Sieg ver- 

wandeln konnten.45 Umgekehrt hatte der Mailander Vor- 

stoB in die Leventina von 1478, der in der blamablen Nie

derlage von Giornico sein klagliches Ende fand, nicht die 

Absicht verfolgt, einen militarischen Hauptschlag zu fiih- 

ren - das eidgenbssische Heer war ja bis auf eine kleine 

Talwache wieder nach Hause gezogen sondern das Livi- 

nental zu besetzen.46 Mit diesen drei Ausnahmen kam es 

nach 1422 zwischen Mailand und den Eidgenossen zu kei- 

nem groBeren Gefecht auf offenem Feld, obwohl sich die 

Spannungen zwischen den beiden gegnerischen Machten 

immer wieder in bewaffneten Konflikten entluden. Das 

Herzogtum verfiigte, um die Eidgenossen im Zaume hal- 

ten zu konnen, uber alle Mittel eines reichen und durchor- 

ganisierten Staatswesens. Immer wieder gelang es den 

Herzbgen, zuerst den Visconti und spater den Sforza, 

durch Gewahrung von Handels- und Zollprivilegien sowie 

durch Geldzahlungen die Gemiiter der Schweizer zu be- 

schwichtigen und einzulullen, wobei nicht iibersehen wer- 

den darf, daB der Gotthardtransit und der Handel mit 

Oberitalien fiir viele eidgenossische Orte tatsachlich von 

groBter Bedeutung gewesen sind.47 Um am Verhandlungs- 

tisch stark zu sein, muBte Mailand vor Angriffsdrohungen 

geschiitzt sein, und dazu waren Befestigungsanlagen not- 

wendig. Da die Haupteinfallsachse uber den Gotthard 

fiihrte. fiel Bellinzona die entscheidende Aufgabe zu, wah

rend die Befestigungsanlagen im Eschental und am Siid- 

ende der bstlichen Biindner Passe von zweitrangiger Be

deutung waren 48

Schon um 1400 scheint Giovanni Galeazzo Visconti den 

Versuch unternommen zu haben, das Castel Grande nach 

einer einheitlichen Konzeption umzubauen, doch befan-
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den sich noch 1422 die Befestigungsanlagen von Bellinzo

na in einem schlechten Zustand, und Carmagnola war ge- 

zwungen, nach der Schlacht von Arbedo zahlreiche Aus- 

besserungen vorzunehmen.49 Damals diirfte die siidliche 

Ringmauer des Castel Grande erhbht und verstarkt wor- 

den sein. Um die Zahl der Verteidiger zu erhohen, ver- 

pflichtete man auch die Einwohner von Bellinzona zum 

Kriegsdienst und verteilte ihnen Waffen, vornehmlich 

Armbruste.50

Nach dem Aussterben der Visconti und der kurzen Episo

de der «Ambrosianischen Republik» schwang sich 1450 

der Condottiere Francesco Sforza zum Herzog von Mai- 

land auf.51 Er hielt mit den Eidgenossen gute Nachbar- 

schaft, ohne die latente Gefahr zu verkennen, die vom 

Gotthard her drohte.52 Im dritten Viertel des 15. Jahrhun- 

derts beniitzten die Mailander somit die Zeit der Ruhe, um 

die Befestigungsanlagen von Bellinzona weiter zu verstar- 

ken. Dennoch hauften sich die Klagen der mailandischen 

Beamten iiber den schlechten Zustand der Festungswer- 

ke.53 Spater, als Galeazzo Maria Sforza, uneingedenk der 

klugen Zuriickhaltung seines Vaters, in den Burgunder- 

kriegen mit Karl dem Kiihnen ein Biindnis schloB, trilbte 

sich das Verhaltnis zwischen Mailand und den Eidgenos

sen zusehends.54 Die offenen Feindseligkeiten brachen auf 

privater Ebene aus, weiteten sich aber bald zu einem staat- 

lichen Krieg aus.55 Wohl hielt 1478 Bellinzona der Bela- 

stungsprobe durch eine eidgenossische Belagerung knapp 

stand, und auch die kurz danach geschlagene Schlacht von 

Giornico brachte keine Veranderung der Besitzverhaltnis- 

se56, aber der Krieg hatte die Mailander nicht nur von der 

Gefahrlichkeit der Schweizer, sondern auch von der U nzu- 

langlichkeit der Bellinzoneser Befestigungsanlagen uber- 

zeugt, war es den Eidgenossen doch gelungen, die damali- 

ge Murata zu durchbrechen und die Stadt auch von Suden 

her anzugreifen.57

Die Gefahr, welche die nordlich der Grenzen hausenden 

Schweizer bedeuteten, erfuhr in den letzten Jahren des 

15. Jahrhunderts noch eine Verscharfung, als durch das 

Biindnis der Eidgenossen mit Frankreich fur das Herzog- 

tum Mailand die Gefahr eines Zangenangriffes heraufbe- 

schworen wurde.58 Bereits 1495, wahrend franzbsische 

Truppen unter dem Kommando des Herzogs von Orleans 

zum Angriff auf Mailand aufmarschierten, kam es zu 

einem allerdings erfolglosen VorstoB innerschweizerischer 

Scharen gegen Bellinzona, unter dessen Besatzung sich 

ebenfalls zahlreiche Eidgenossen befanden.59

Nach 1478 setzte also eine fieberhafte Bautatigkeit in Bel

linzona ein, die bis zum Untergang der Sforza-Herrschaft 

dauern und die Wehranlagen griindlich verbessern soll- 

te.60 Das Castel Grande erfuhr in dieser letzten Bauphase 

vielleicht am wenigsten Veranderungen, wohl wegen sei

ner von Natur ohnehin geschiitzten Lage. Damals wurde 

der Siidbering verstarkt und moglicherweise die Brust- 

wehr auf der Nordseite des Burgfelsens verbessert. Das 

Hauptaugenmerk richteten die Mailander Ingenieure auf 

die Murata, die von Grund auf neu gebaut wurde 61, wobei 

auch die AnschluBteile des Westberinges auf dem Castel 

Grande neu gestaltet wurden. Bedeutende Veranderun

gen erfuhren auch die beiden ostlichen Schlosser, vor al- 

lem wurde das vorher nur aus einem Turm bestehende Ca

stello di Sasso Corbaro auf seinen heutigen Umfang erwei- 

tert, und schlieBlich erneuerte man die Stadtmauern.62 

Die Wehranlagen von Bellinzona waren seit der Griin- 

dung des spatromischen Kastells aufdem Hugel des Castel 

Grande nie so stark gewesen wie in den letzten Jahren des 

15. Jahrhunderts, und trotzdem hatte sich keine der vielen 

Eroberungen, welche Bellinzona im Laufe seiner wechsel- 

vollen Geschichte iiber sich ergehen lassen muBte, so 

harmlos abgespielt wie diejenige durch die Schweizer im 

Jahre 1500.63 Bellinzona hatte als Festung nur so lange 

einen Wert, als es Instrument eines intakten Staatsgefiiges 

war und von einer Garnison gehalten wurde, die gewillt 

war, sich fur eine Verteidigung einzusetzen.
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63 Wesentlichen Anteil am Ubergang Bellinzonas an die Eidgenossen- 

schaft hatten die Einwohner des Stadtchens, die um 1495 noch treu zum 

Sforza-Regime gehalten hatten (Briciole 8, 1947, 7ff.), dann aber nach 

und nach, der zunehmenden Wirren und Gefahrdungen miide, ihre 

Hoffnungen auf Sicherheit bei den Eidgenossen zu suchen begannen 

(Meyer, Ennetbirgische Politik, 75 f. - Gagliardi, Anteil 1, 495f.). - Das 

diplomatische, von kriegerischen Unternehmungen begleitete Ringen 

mit Frankreich um die Anerkennung der 1500 de facto vollzogenen eid- 

genbssischen Besitzergreifung von Bellinzona braucht uns hier nicht 

mehr zu kummern. Vgl. dazu Gagliardi. Anteil 1, 483ff.. und Wielich. 

Locarnese, 443ff., 472ff. und 480f.
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