
Exkurse

Das Graberfeld von Bellinzona und 

das Generationenproblem im Mittelalter

Der Basler Forscher Hans Georg Wackernagel hat immer 

wieder auf das Hervortreten jugendlicher Gesellschaften 

im Mittelalter hingewiesen.1 Seine Thesen sind seither 

mehrfach bestatigt worden.2 Es darf heute als gesichert 

gelten, daB die Elitekrieger, wie sie der Alpenraum seit frii- 

her Zeit hervorgebracht hatte, junge Lente zwischen 12 

und 20 Jahren gewesen sind. Die alteidgenbssischen Heere 

setzten sich zu einem erheblichen Teil aus derart jungen 

Burschen zusammen, und nicht selten bildeten diese, in 

den unstaatlichen Verbanden der «Knabenschaften» or- 

ganisierten Jungkrieger den schlagkraftigsten Teil des 

Aufgebotes.3

Der unstaatliche Charakter der mittelalterlichen Knaben- 

schaften und der kriegerische Sinn ihrer Mitglieder stellte 

fur die an sich schwachen Gewalten der Obrigkeit ein stan- 

diges Problem dar.4 Denn fur diese jungen Leute war der 

Krieg eine Lebensform, und wenn die Obrigkeit gerade 

kein Aufgebot erlieB, suchte die Jungmannschaft ihre ele- 

mentare Freude am Dreinschlagen in Raufhandeln, Vieh- 

raub, Pliinderzugen oder im Solddienst abzureagieren.5 

Die Obrigkeit mitihrem kaum vorhandenen Verwaltungs- 

apparat vermochte derartiger Bewegungen selten Herr zu 

werden.6

Die Vermutung Wackernagels, das starke Hervortreten 

jugendlicher Kriegergruppen kbnnte mit der mittelalterli

chen Lebenserwartung zusammenhangen7, scheint durch 

die Untersuchung der Skelettfunde auf dem Castel Gran

de von Bellinzona bestatigt zu werden. 75% der Bevblke- 

rung (900-1200 n. Chr.) wurden keine 30 Jahre alt. und 

gegen 40% scheinen zwischen 20 und 30 Jahren gestorben 

zu sein. Es wiirde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, den 

Ursachen dieser kurzen, fur altertiimliche Kulturen typi- 

schen Lebenserwartung nachzugehen. Neben einem gene- 

rell rascheren AlterungsprozeB, der seine Ursachen in der 

harten Abhangigkeit von den Unbilden der Natur und in 

einer einseitigen Ernahrung hatte, diirfte vor allem die 

Wehrlosigkeit des mittelalterlichen Menschen gegeniiber 

Infektionskrankheiten im Spiel gewesen sein.8

Wenn man die prozentuale Verteilung der Altersstufen, 

wie sie sich im Graberfeld von Bellinzonaj hat ermitteln 

lassen, als ungefahr durchschnittlich fur das Mittelalter 

betrachten will, kommt man zur Feststellung, daB die Al- 

tersgruppe zwischen 12 und 20 Jahren - abgesehen von 

den Kleinkindern - das groBte Kontingent der Bevblke- 

rung gebildet hat. Damit gewinnen Wackernagels Thesen 

erheblich an Gewicht: Die enorme Bedeutung der kna- 

benschaftlich organisierten Burschen im mittelalterlichen 

Kriegswesen scheint sich biologisch aus dem prozentualen 

Ubergewicht dieser jugendlichen Altersgruppen gegen- 

tiber der alteren Generation erklaren zu lassen.9
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Zum Quellenwert

des Bellinzonaprospektes 

von Hans Walther Im Hoff

Um die Ikonographie von Alt-Bellinzona ist es schlecht 

bestellt.1 Die Darstellungen in den Schweizer Bilderchro- 

niken des 15. und 16. Jahrhunderts geben keine naturge- 

treuen Abbildungen der Befestigungsanlagen wieder.2 Die
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Abb. 49 Bellinzona mil dem Castel Grande und dem Portone von Siiden, 

A usschnitt aus dem Prospekt von H. W. Im Hoff. 1630. Museum Sasso Cor- 

baro (Foto Carpi)

Merianstiche aus dem 17. Jahrhundert halten vor allem 

die Landschaft fest, wahrend die Bauwerke nur ganz klein 

und summarisch gezeichnet sind. Erst aus der Wende vom 

18. zum 19. Jahrhundert sind einige Zeichnungen erhalten, 

die den Baubestand einigermaBen zuverlassig festhalten.3 

Angesichts dieser ungiinstigen ikonographischen Lage 

kommt der Zeichnung von Hans Walther Im Hoff aus dem 

Jahre 1630, welche Bellinzona mit den drei Schlbssern von 

Siiden zeigt und offenbar nach der Natur gearbeitet ist, 

erhebliche Bedeutung zu.4 Doch muB sorgfaltig gepriift 

werden, wie es mit der Zuverlassigkeit des Prospektes be- 

stellt ist, bevor dieser als Quelle fur die Baugeschichte aus- 

gewertet wird.

Zunachst fallt an der Zeichnung auf, daB sie mit einer 

schweren und nicht immer geschickten Hand ausgefiihrt 

ist. In der perspektivischen Darstellung und in den Propor- 

tionen kommen viele Unmbglichkeiten vor.5

Gesamthaft gesehen stellt die Zeichnung unverkennbar 

Bellinzona dar: Die Stadt in der Talenge mit der Collegia- 

ta, der Felshiigel des Castel Grande mit der abzweigenden 

Murata und die beiden anderen Schlosser sind in ihren 

wesentlichen Bestandteilen getreu festgehalten. Auf dem 

Castel Grande iiberragen die beiden markanten Turme, 

die «Torre Nera» und die «Torre Bianca», den restlichen 

Baukomplex. Rechts iiber dem steilen Felsabsturz ist das 

Haupttor zu erkennen, daneben erhebt sich ein vierstocki- 

ges Gebaude mit Satteldach und zwei Kaminen. Aus des- 

sen westlicher Giebelwand zweigt die mit Zinnen bekrbn- 

te, etwas niederere Ringmauer ab, die sich an einer Stelle 

in drei Mauerziige teilt. Der eine senkt sich steil zur Stadt 

hinunter, der zweite, die Umfassungsmauer des Westho- 

fes, findet AnschluB an die weiter westlich beginnende 

Murata, und der dritte verbindej den Sildbering mit der 

«Torre Nera». Zwischen den beiden Haupttiirmen ist eine 

weitere Verbindungsmauer erkennbar. Ihr doppelt abge- 

winkelter Verlaufsollte vielleicht den «Ridotto» andeuten. 

Wahrend also der Gesamteindruck des Castel Grande 

richtig wiedergegeben ist, treten bei genauerer Betrach- 

tung und bei einem Vergleich mit dem wirklichen Mauer- 

bestand, wie er aufgrund der Bauuntersuchungen fur die 

Zeit um 1630 rekonstruiert werden kann, wesentliche Un- 

genauigkeiten zutage. So fehlen beispielsweise die auBe- 

ren Zwingermauern, die sog. «rivellini», die sicher nicht 

erst nach 1630 erbaut worden sind.6 Die Zinnenform gibt 

Im Hoff durchgehend rechteckig wieder, obwohl minde- 

stens die Halfte der Zinnen schwalbenschwanzformig ge- 

wesen sein muB. Bis zur Unrichtigkeit vereinfacht ist der 

Verlauf des vom Castel Grande abzweigenden, zur siidli- 

chen Stadtmauerhinunterfuhrenden Beringes dargestellt: 

Im Hoff zeichnet diese Mauer in gerader Linie bis zur Siid- 

flucht hinunter, wahrend der wirkliche Verlauf mehrere 

Kriimmungen und Winkel beschrieb.
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Auch die Wiedergabe des Siidtraktes enthalt offensichtli- 

che Fehler. Die Ringmauer im westlichen Teil zweigt bei 

Im Hoff aus der Stirnseite des ostlichen Gebaudes ab, in 

Wirklichkeit aber spring! sie von der Sudwestecke dieses 

Gebaudes um mehrere Meter gegen Siiden vor. Falsch 

muB auch die Hohendifferenz zwischen derTrauflinie des 

ostlichen Gebaudes und der Zinnenreihe der westlichen 

Mauer sein. Denn seit dem spaten 15. Jahrhundert erhob 

sich die siidliche Fassadenmauer in ihrer ganzen Lange bis 

auf gleiche Hohe.

Ahnliche Fehler diirften auch auf den iibrigen Partien der 

Zeichnung nachweisbar sein.7 All diese Ungenauigkeiten 

zu begriinden ist nicht unsere Aufgabe. Ihre Feststellung 

zwingt uns jedoch, den Im Hoff-Prospekt nur mit groBter 

Vorsicht als Quelle fur die Baugeschichte des Castel Gran

de heranzuziehen. Vor allem gibt die Zeichnung keinen 

zuverlassigen AufschluB liber den Zustand der Siidwest- 

ecke des Siidtraktes nach dem Abbruch des Schalentur- 

mes. Wir haben oben festgestellt, daB diese Ecke im 17. 

und 18. Jahrhundert halb zerfallen gewesen ist. Im Hoffs 

Zeichnung ist zu ungenau, als daB wir den von ihm wieder- 

gegebenen ZusammenstoB von vier etwa gleich hohen 

Mauern als historisch verbiirgt betrachten diirften.
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