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Vom Oberrhein zur jungen Donau: Die Strane 

durch den sudlichen Schwarzwald in keltischer, 

rbmischer und fruhmittelalterlicher Zeit

Als vor fiinfzehn Jahren Johannes Humpert im Heft 45 dieser Zeitschrift seinen 

Aufsatz uber „Eine rbmische Strafic durch den sudlichen Schwarzwald" veroffent- 

lichte, schien damit eine alte Streitfrage endlich entschieden. Denn in zwei Jahren 

intensiver Gelandearbeit hatte der Autor viele Argumente, Fakten wie auch Indi- 

zien zusammengetragen und zumindest fur Teilstiicke dieser Verbindung zwischen 

Breisgau und Baar schliissige Beweise vorgelegt (Abb. 1). Wie die von ihm selbst 

referierte Diskussion zeigt, konnte er bei seiner Strafienforschung an frtihere Be- 

obachtungen ankniipfen, die aber fur eine Entscheidung nicht ausgereicht hatten. 

So dominierte lange Zeit die von R. Nierhaus vertretene Auffassung, dafi die 73/74 

n. Chr. gebaute Strafte durch das Kinzigtal, die von Straftburg („ab Argentorate") 

hinauf nach Rottweil und von dort weiter ins Donautal fiihrte, in romischer Zeit 

die einzige Querverbindung uber den Schwarzwald gewesen sei (Abb. 2). Diese 

These wurde allerdings seit 1974 durch die Entdeckung von Militarstiitzpunkten

Abb. 1 Schematisch dargestellte Streckenfuhrung der rbmischen StraBe durch den 

Sudschwarzwald vom Breisgau zur Baar. Entfernungen (Luftlinie): Riegel - Hufingen 

60 km, Tarodunum (Kirchzarten) - Hufingen 38 km (nach J. Humpert, gegenuber der 

Vorlage geandert und erganzt).
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Abb. 2 Kastelle und Strafen in Sudwestdeutschland, 

zwischen 15 vor Chr. bis zum Ende des 1. nachchristl. 

Jahrhunderts. Dichte Punktreihe: Strafe gesichert; lo- 

ckere Reihe: Strafe mit guten Grunden vermutet.

am Nordrand des Kaiser- 

stuhls (Sasbach und Rie

gel) erschiittert, die zur 

ersten Phase der romi- 

schen Besetzung Siidwest- 

deutschlands gehbrten 

(Zeit des Claudius 41—54 

n. Chr.), genauso wie die 

ostlich des Schwarzwalds 

mit Hufingen beginnende 

Kastellreihe entlang der 

Donau (Abb. 2). Dieser 

„Donaulimes“ markierte 

damals die Nordgrenze 

des von Rom eingenom- 

menen Gebiets, was ver- 

mutlich auch fur die La

ger an den nordlichen 

Eckpunkten des Kaiser- 

stuhls gilt (die Beset- 

zungsgeschichte des Ober- 

rheintals zwischen Strom 

und Schwarzwald ist al- 

lerdings noch nicht in alien Einzelheiten geklart). Auf jeden Fall aber konnte man 

jetzt von einer Verbindung zwischen der „kurzen“ Kastellreihe westlich des Schwarz- 

waldes und dem ostlich daran anschliefienden „Donaulimes“ ausgehen. Zwar 

machte das dazwischen liegende Waldgebirge weitere Kastelle zwischen Riegel und 

Hufingen iiberfliissig, doch war vor der Offnung der Kinzigtalroute allein schon 

fiir Truppenbewegungen zwischen Oberrhein- und Donautal eine gut ausgebaute 

Militarstrafie schlicht eine strategische Notwendigkeit.

Nicht zuletzt diese Erkenntnis gab fiir J. Humpert den Ausschlag, zum ersten Mai 

auch im Gelande ganz systematisch nach den Spuren dieser Strafe zu suchen. Seine 

Ergebnisse lassen sich heute mit weiteren Argumenten absichern, und wenn hier 

das Wesentliche noch einmal zusammengefaEt und in einigen Punkten erganzt wer- 

den soli, dann deshalb, weil diese Strafe auch auf aktuellen Karten nicht immer 

beriicksichtigt und neuerdings auch wieder in Zweifel gezogen wird. Die Griinde 

daftir sind mehr oder weniger die gleichen, die schon R. Nierhaus in seiner ableh- 

nenden Haltung bestarkt hatten: Es gibt keinen Meilenstein an der „Siidschwarz- 

waldstrafie“, keine der unbedingt erforderlichen Zwischenstationen konnte bisher 

gefunden werden, ebensowenig andere Siedlungen oder auch nur Funde an der
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eigentlichen Gebirgsstrecke - zweifellos wichtige Gesichtspunkte fiir den Nach- 

weis einer FernstraEe. Und doch sind diese im Vergleich mit der Kinzigtalstrecke 

vorgetragenen Argtimente nicht stichhaltig. War es doch nur ein gliicklicher Zu- 

fall, der im Sommer 1840 den tief verschiirteten Offenburger Meilenstein mit der 

Angabe „Direkter Weg von StraEburg nach Ratien“ ans Tageslicht brachte. Und 

dieser „Weg“ verlauft hauptsachlich in einem Tai, das fast den ganzen Schwarz- 

wald durchschneidet und zu groEen Teilen dem „Altsiedelland“ zuzurechnen ist. 

Kein Wunder, daE sich hier die Fundstellen „wie Perlen an einer Schnur“ aufrei- 

hen. Bei StraEen in hbheren Gebirgslagen gelten jedoch andere Regeln, und es darf 

nicht der Nachweis fiir etwas gefordert werden, was gar nicht dagewesen sein kann. 

Und die Raststationen im Inneren des Gebirges? Die Chancen auf eine Entde- 

ckung sind in Gebieten ohne Ackerbau oder andere, groEflachig in den Unter- 

grund eingreifende Nutzungen verschwindend gering, auch bei gezielter Prospek- 

tion aus der Luft, die im bewaldeten Gelande gar nichts, in Wiesen- und Weideland 

selten etwas bringt. So war es keine Uberraschung, daE Bildfliige liber der Strecke 

(O. Braasch) ohne Resultat blieben. Nur diirfen daraus keine voreiligen SchluE- 

folgerungen gezogen werden!

SchlieElich hat sich R. Nierhaus auch mit der Frage auseinandergesetzt, ob es viel- 

leicht prahistorische Wege dutch den Schwarzwald gegeben habe, darunter auch 

eine Verbindung vom Breisgau zur Baar, die dann von den Rbmern, evtl. sogar 

unter militarischen Gesichtspunkten, nur ausgebaut werden muEte. Seine SchluE- 

folgerung, dafi Fernverbindungen liber das Mittelgebirge hinweg nicht zu erwar- 

ten seien, wurde schon von J. Humpert durch den sensationellen Fund eines spat- 

keltischen Eisenbarrens in Schwertform unter dem rbmischen StraEenkorper bei 

Dittishausen am ostlichen Schwarzwaldrand widerlegt (s. I. 4 ). Damit war gerade 

fiir diese Strecke der seltene Nachweis erbracht, dafi es fiir das rbmische Verkehrs- 

netz unmittelbare Vorlaufer gab. R. Nierhaus selber hatte dies schon an Hand ei

ner Riemenzunge der Spatlatenezeit fur die HauptstraEe vom Schweizer Mittel- 

land liber Hiifingen und Rottweil zum Limes festgestellt. Diese alteren Wege, wobei 

wir uns hier auf die keltische Zeit beschranken, unterscheiden sich ganz grund- 

satzlich von rbmischen StraEen, vor allem durch das Fehlen eines festen StraEen- 

kbrpers. Soweit nachweisbar sind sie in ihrem Verlauf auch sehr viel starker vom 

Gelanderelief abhangig, was bei Wegen durchs Gebirge sicher manchen Umweg 

und viele von der Topographic bestimmte Richtungswechsel mit sich brachte. Es 

fehlten der politische Wille, aber auch die technischen Fahigkeiten zum Bau von 

KunyzstraEen rbmischer Art. So sind diese Verkehrswege oft nur indirekt zu er- 

schliefien und Funde, die dank eines gesicherten Zusammenhangs eindeutige Da- 

tierungen liefern, als besondere Gliicksfalle zu betrachten.
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Abb. 3 Vom Mittelmeer zur Donau: Ein Handelsweg der spaten Hallstatt- 

zeit ( 6. Jahrhundert vor Chr.), der zwischen Breisach and der Heuneburg 

(Donautal) den Schwarzwald uberquert. Durchgezogene Linie: Wasser- 

weg, Punktreihe: Landstrecke.

I- Fassen wir kurz zusammen, was einen vorrdmischen Weg zwischen Breis

gau und Baar wahrscheinlich macht oder als Beweis fur ihn gelten kann. Dabei 

sind die bei J. Humpert noch nicht beriicksichtigten Hinweise bzw. Argumente 

hinter der Ziffer mit einem Sternchen * gekennzeichnet.

1. *

In der spaten Hallstattzeit war dieser Schwarzwaldiibergang mit hoher Wahrscheinlichkeit 

Teilstiick eines Hauptverkehrswegs (Abb. 3), der vom Rhonetal dutch die Burgundische Pforte 

bis Breisach, von dort zur Heuneburg an der oberen Donau und weiter donauabwarts fuhrte 

(L. Pauli).

2.

Im ostlichen Teil der Strecke, zwischen Hufingen und Dittishausen, liegen auffallend viele 

Grabhiigelgruppen in Sichtweite des zur Romerstrafie ausgebauten alteren Weges. Soweit 

untersucht gehbren sie in die Bronzezeit, mehrheitlich in die Hallstattzeit, doch sind auch 

Bestattungen aus jiingeren Perioden mbglich. Ein kausaler Zusammenhang von Altstrafien 

und Hiigelnekropolen bzw. markanten Einzelhiigeln ist in der Region vielfach nachgewiesen.

Das Fundmaterial mittel- bis spatlatenezeitlicher Siedlungen im Breisgau (Riegel, der Rhein- 

hafen Breisach-Hochstetten, Zarten „Rotacker“) lafit enge Beziehungen zum Gebiet bstlich 

des Schwarzwalds erkennen (Hufingen „Galgenberg“, Villingen „Laible“), was eine direkte 

Verbindung uber das Gebirge wahrscheinlich macht (Abb. 1). „Die Siedlungen von Zarten 

»Rotacker“ im Dreisamtal, sowie Hufingen „GaIgenberg“ sind auf Grund ihrer Lage als Kopf- 

stationen einer Pafistrafie anzusehen.“ (G. Weber).
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4.

Fund eines sog. „Schwertbarrens“ (Abb. 4 = Handelsform 

von Roheisen in spatkeltischer Zeit) unter dem romischen 

Strafienkorper bei Dittishausen, Gem. Loffingen, „Krahen- 

bacher Wald“. Weitab von jeder Siedlung (anmoorige bis 

sumpfige Umgebung) und mit seinem eindeutigen stratigra- 

phischen Bezug zur Rbmerstrafie liefert dieses Fundstiick das 

wichtigste Argument fur den bier auf gleicher Trasse verlau- 

fenden alteren Weg.

5. *

Im Jahr 15 v. Chr., in Zusammenhang mit der Eroberung 

des nordlichen Alpenvorlandes (Schweiz, Bayern) iiberschrit- 

ten romische Truppen die Rheinlinie (Abb. 5). Bei Dang- 

stetten am Hochrhein entstand fur mehrere Jahre ein gro- 

fies Lager, u. a. Basis fiir einen Vorstofi gegen die obere 

Donau bei Hufingen, wo friihe (aber noch nicht exakt da- 

tierte) Lagerspuren nachgewiesen sind. Ungefahr gleichzei- 

tig wurde im Oberrheintal auf dem bis dahin keltisch be- 

siedelten Limberg bei Sasbach ein kleineres Lager 

eingerichtet. Die Wahl dieses Platzes ist eigentlich nur ver- 

standlich mit Blick auf eine wichtige Verkehrslinie, die hier 

den Flufi iiberquerte, einen alten Weg, der liber Schwarz- 

wald und Vogesen hinweg den Donauraum mit Gallien ver

band. Gleichzeitig bot dieser Weg die Moglichkeit, gegebe- 

nenfalls eine jenseits des Schwarzwalds operierende romische 

Truppe logistisch oder auch militarised zu unterstiitzen.

Kommen wir nun zur romischen StraEe, die nach J. 

Humpert von der am Rand der Freiburger Bucht ver- 

laufenden Trasse her an zwei Stellen in das Gebirge 

eintritt: Mit einem nordlichen Ast, der das naher bei 

Riegel miindende Glottertal zum Aufstieg nutzt und 

einem siidlichen, der vom Zartener Becken aus durch 

das Wagensteigtal die Hohe gewinnt (Abb. 6). Als 

weitgehend hypothetische, wenn auch mogliche Teil- 

strecke bleibt hier die nordliche Abzweigung aufier Be- 

tracht. Auch liber die siidliche Route war eine gute, 

wenn auch etwas langere Verbindung der Kaiserstuhl- 

Kastelle mit dem Donaulimes gegeben. Denn ohne 

Zweifel bot das zum Altsiedelland gehdrende Zarte

ner Becken (Dreisamtal) den giinstigsten Ausgangs- 

punkt fiir eine Uberquerung des Schwarzwaldes (Abb. 

1). Auf jeden Fall aber haben wir es im Osten mit 

zwei Trassen zu tun (Haupt- und Nebenstrecke), die 

sich am Gebirgsrand trennen, um dann in Hufingen 

wieder zusammenzukommen. Beide sind gut bezeugt,
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Abb. 5 Das rbmische Vorgehen im rechtsrheinischen 

Gebiet unter Kaiser Augustus, ab 15 bis ca. 9/8 vor 

Chr.. Quadrate: Lager und andere Truppenstandorte, 

Dreiecke: kieine Militarstutzpunkte. D = Dangstetten, 

S = Sasbach , A = Altenburg, keltisches Oppidum. Die 

Pfeile deuten mdgliche Operationen zum Quellgebiet 

der Donau an (Hufingen).

doch diirfte die nordliche 

Abzweigung durch das 

Bregtal (Braunlingen), die 

auf die rbmische Zivilsied- 

lung von Hufingen zulauft, 

etwas spater entstanden 

sein.

Zweifellos verlor diese in 

hohe Lagen fuhrende 

Strafe an Bedeutung, als 

zweieinhalb bis drei Jahr- 

zehnte spater die Kinzigtal- 

strecke zur Verfugung 

stand. Als die Strafe durch 

den Siidschwarzwald ge- 

baut wurde, generell auf 

der Linie einer alteren 

Wegfiihrung, kam ihr je- 

doch unter militarischen 

Gesichtspunkten hbchster 

Wert zu. Auf erdem bot sie 

bis 74 n. Chr. auch fur den

„zivilen“ Verkehr die einzige brauchbare Mbglichkeit, das hohe Waldgebirge zu 

iiberqueren. Seltener wohl Soldaten, in der Regel Handler und Reisende, sicher 

auch berittene Kuriere sorgten aber wahrend der ganzen rbmischen Periode Siid- 

westdeutschlands dafiir, daf diese Strecke nicht nur frequentiert, sondern als Teil 

des Fernstraf ennetzes auch gut instand gehalten wurde. Anders jedenfalls ware ihr 

langes Weiterleben nach dem Abzug der Romer im spateren 3. Jahrhundert nicht 

zu erklaren.

II. Archaologische Argumente fur die rbmische Siidschwarzwaldstraf e: 

Beobachtungen im Gelande, Grabungsergebnisse, Funde (W-O).

1.*

Im Winter 1935/36 warden im Zartener Becken (Dreisamtal) auf der in spatkeltischer Zeit 

befestigten spornartigen Hochterrasse von „Tarodunum“ die Reste von wahrscheinlich zwei 

rbmischen Gebauden sowie Spuren alterer, gleichfalls rbmischer Holzbauten ausgegraben 

(Abb. 7).

500 m bstlich von diesem nur teilweise untersuchten, deshalb wohl auch vom Ausgraber 

nicht klassifizierten Baukomplex (spater von anderen als Gutshof interpretiert), wurde auf 

20 m Lange ein aus Flufigerbllen aufgebauter Strafienkbrper festgestellt. „Von Bedeutung 

ist, daf die Strafe vom rbmischen Gebaude nach Osten, also in den Schwarzwald hinein- 

fiihrt.“ (G. Kraft). Auch wenn wir bis heute immer noch nichts Genaueres uber diese Situa-
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Abb. 6 Kastelle und StraBen im 

Breisgau um die Mitte des 1. nach- 

christl. Jahrhunderts (Zeit des Kai

sers Claudius). Offene Quadrate: 

militarische Stiitzpunkte vermutet. 

Ndrdliche StraBenabzweigung ins 

Gebirge = Glottertal, sudliche Ab- 

zweigung = Dreisamtal, Zartener 

Becken (Tarodunum).

Abb. 8 Rdmische Axt, Funded 

Waldhausen. L. 18,0 cm.

Abb. 7 Rdmische Gebaude (mansio ?) und von dort nach Osten fuhrende StraBe auf 

der Hochterrasse von Tarodunum im Zartener Becken (Dreisamtal). Signaturen schema- 

tisch, zur Verdeutlichung der Situation „plakativ“ vergrbBert.
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Abb. 9 Breisgau und ElsaB in der Spatantike. Die Rheinubergange am Kaiserstuhl bil- 

den das „Gelenkstuck“ der FernstraBe uber Schwarzwald und Vogesen. Rbmische 

Grenzkastelle am FluB und an wichtigen Straiten im Hinterland, ein vorgeschobener 

Militarstutzpunkt (?) in Riegel, weiterbenutzte Rbmerstraiten und eine befestigte ala- 

mannische Hbhensiedlung im Breisgau unterstreichen die strategische Bedeutung die

ses Raumes.

tion wissen, drangt sich doch der Gedanke auf, dal? hier nicht ein landwirtschaftlicher Be- 

trieb, sondern eine „mansio“ stand, kurz vor dem Anstieg im Wagensteigtal, fur den Vor- 

spann bendtigt wurde. Von Westen her war diese „Strafienstation“ leicht iiber eine Rampe 

zu erreichen, von der sich wegen starker Veranderungen im Gelande jedoch nichts erhalten 

konnte. Auch im Wagensteigtal selbst sind Spuren der rdmischen StraEenfiihrung wohl ir- 

reversibel dutch Neutrassierungen des Mittelalters und der friihen Neuzeit iiberlagert und 

zerstdrt.

2.

Etwa O-W orientierter Strafiendamm von Dittishausen, Gem. Loffingen, „WeiEwald“, Teil- 

stiick der zum Kastell Hufingen ftihrenden Hauptstrecke (sudliche Trasse). 200 m langer, 

bis zu 1.60 m hoher Damm von trapezformigem Querschnitt, gewdlbte Oberflache von 5.50 

m Breite, Basis bis 8 m breit, beidseitig Grabchen. Unterbau aus grobem Kalkschotter. Be- 

lag wechselnd: Lehm-Kiesschiittung, stellenweise sorgfaltig verlegte Kalksteinplatten. Zur Da- 

tierung vgl. die folgenden Punkte.

3.

Nach Osten, vor allem aber nach Westen in Richtung Breisgau konnte die teilweise in an- 

moorigem Untergrund abgesunkene Trasse auf insgesamt 5 km Lange zweifelsfrei nachge- 

wiesen werden. Einige gelbtonige Krugscherben in der Schotterung belegen den Bau dieser 

StraEe in romischer Zeit (Dittishausen, „Krahenbacher Wald“). Der nahebei unter dem Stra- 

Eenkorper gefundene keltische Schwertbarren (Abb. 4) sowie ein etwas weiter ostlich aus 

dem oberen Strafienbelag stammender merowingerzeitlicher Sporn (Abb. 10) bestiitigen ein- 

drucksvoll diese Datierung.

4.

Auf dieser 5 km langen Strecke lafit sich ein Charakteristikum romischer Strafienfiihrung 

gut erkennen: Exakt geradlinig durchgefluchtete Teilstiicke treffen bei notwendigen Rich- 

tungsanderungen stumpfwinklig aufeinander.
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Abb. 10 Eiserner Sporn der spaten Merowingerzeit (7. Jahrhundert nach Chr.), Fund- 

ort Dittishausen. L. 13,0 cm.

Abb. 11 Bronzeriemenzunge der 

spaten Merowingerzeit (friihes 

8. Jahrhundert nach Chr.), Fund- 

ort Dittishausen. L. 8,5 cm.

5.

Die nbrdliche Trasse, ab Hufingen „Miihlbschle“ 

(Zivilsiedlung) durch das Bregtal (Braunlingen) bis 

zum Anschlufi an die Gebirgsstrecke nordwestlich 

von Dittishausen ist durch zwei rbmische Funde 

in der Nahe dieser Anschlufistcllc zusatzlich datiert: 

eine Scherbe nicht naher bestimmbarer Gebrauchs- 

keramik und eine Axt mit Schaftlappen (Abb. 8). 

Die Trasse, von der diese Funde stammen, ist iiber 

1200 m Lange als gleichbleibend hoch gefiihrter 

Einschnitt in einen Taihang nachgewiesen (Ge- 

markung Waldhausen).

6. *

Westlich von Hufingen „Miihl6schle“ konnte eine 

romische Strafie (Kiesschuttung,/Kalksteinplatten) 

festgestellt werden, die von der Siedlung ins Breg

tal fiihrt.

Auf die weitere Beniitzung der Siidschwarz- 

waldstrafie in nachrbmischer Zeit wurde 

schon hingewiesen. Dabei geht es ausschliefi- 

lich um Spatantike und friihes Mittelalter, 

denn die Geschichte des Fernverkehrs vom 

hohen Mittelalter bis in die Neuzeit ist die 

Geschichte der anders gefiihrten Hbllental- 

straEe. Auch kommen mit den Stadtgriin-
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dungen det Zahringer, Freiburg und Villingen, ganz neue Aspekte ins Spiel, wo- 

durch sich vieles andert, teilweise eben auch der Streckenverlauf.

Lange Zeit blieb jedoch alles beim alten Zustand, und es ist keineswegs iiber- 

raschend, daf> die Strafe zwischen Breisgau und Baar auch unter veranderten Vor- 

zeichen ihre Funkrion beibehielt. Denn iiberall im ehemals romischen Land hin- 

ter dem Limes wurde so lang wie irgend mbglich das antike Verkehrsnetz beniitzt. 

Dies gilt in erster Linie fiir die gut ausgebauten Fernwege, die weiterhin militari- 

schen und administrativen Zwecken wie auch dem Warenverkehr dienten. Uber- 

raschend ist aber, dal? wir bei der Strafe dutch den Siidschwarzwald konkrete Zeug- 

nisse (s. III. 3) fiir dieses Weiterleben haben, ein Gliicksfall, mit dem man 

normalerweise nicht rechnen kann. Dariiber hinaus gibt es teilweise neue Indizien 

dafiir, dal? dieses Teilstiick einer Fernverbindung Donauraum — Gallien zeitweise 

eine strategische Bedeutung gewann, die nur mit der Rolle als Militarstrafie in den 

ersten Jahrzehnten der Romerherrschaft zu vergleichen ist.

III. Zusammenfassend ergibt sich in der Frage nach dem Weiterleben der ro

mischen Siidschwarzwaldstrafie folgendes Bild:

1.*

Im Lauf des 4. Jahrhunderts wird die neue Rheingrenze zwischen dem romischen Reich und 

der Alamannia mit Kastellen gesichert. Dabei kommt es am Kaiserstuhl (Abb. 9) zu einer 

auffalligen Konzentration befestigter Platze: Breisach „Miinsterberg“ auf einer Felsinsel in 

der Rheinaue, auf dem rechten Ufer dann Jechtingen „Sponeck“ unmittelbar am FluE und, 

sehr wahrscheinlich, ein kleiner Vorposten bei Riegel. Diese beiden Platze kontrollieren das 

letzte Stuck der vom Donautal kommenden FernstraEe vor den Rheinubergangen. Auf dem 

linken Ufer sichern zwei weitere Kastelle, eines bei Biesheim-Oedenburg und eines in Hor- 

burg bei Colmar, den Zugang zur PaEstraEe uber die Vbgesen ins Innere Galliens.

Diese ungewohnliche Dichte von Verteidigungsanlagen, erganzt noch dutch zwei Anlegestel- 

len der spatromischen Kriegsflotte in Breisach und an der „Sponeck“ zeigt deutlich, welchen 

Gefahren hier begegnet werden muEte: germanischen Angriffen in erster Linie aus dem Raum 

jenseits des Schwarzwaldes.

2. *

DaE diese Anlagen manchmal im Brennpunkt kriegerischer Ereignisse standen, zeigt ein um 

die Mitte des 4.Jahrhunderts datierter Zerstorungshorizont im Kastell von Breisach, oder die 

fiir das Jahr 378 n. Chr. iiberlieferte Schlacht bei Biesheim-Oedenburg (Argentovaria), in 

der ein Heer der im Bodenseegebiet beheimateten alamannischen Lentienser auf dem Weg 

nach Gallien von romischen Truppen zuriickgeschlagen wurde.

3.

Zwei Fundstiicke bezeugen die weitere Benutzung der StraEe im friihen Mittelalter.

a) Eiserner Sporn des 7. Jhs. (Abb. 10), eingebettet in den StraEenbelag. Fundstelle Dittis- 

hausen, Gem. Loffingen, „Krahenbacher Wald“, Gewann ,Josenhau“.

b) Riemenzunge aus Bronze, nach ihrer Ornamentik frillies 8. Jh. (Abb. 11), aufgelesen un

mittelbar neben der im Ackerland stark beschadigten Trasse. Fundstelle Dittishausen, Ge

wann „Eichacker“. Vgl. dazu Arch. Ausgrabungen Baden-Wiirttemberg 1991, 227 ff.
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4. *

Am nordlichen „Zubringer“ von Hufingen dutch das Bregtal bestand seit der Mitte des 5. 

bis ins beginnende 6. Jh. ein alamannischer Adelshof, der an dieser Stelle in Zusammenhang 

mit Kontroll- und Sicherungsaufgaben an der Siidschwarzwaldstrafie stehen mul?. Darauf 

deutet vor allem der hohe Rang der hier ansassigen Adelsfamilie, der sich aus der reichen 

Ausstattung ihrer Graber ablesen lafit (u.a. eine Goldgriffspatha) . Nach der Einbeziehung 

der Alamannia in das frankische Reich verlagerte sich diese Funktion offenbar nach Hufin

gen, an die alte Strafienkreuzung — womit der ehemalige Kastellort Brigobannis seine ur- 

sprtingliche Bedeutung zuriickgewann (G. Fingerlin).

5. *

Die weiterhin bestehende Verbindung ermoglichte in der Merowingerzeit einen Austausch 

liber das Gebirge hinweg, der sich u.a. in der Verbreitung einer regionalen Gruppe verzier- 

ter Keramik erkennen I aft („Bodensee-Donaugruppe“). „Das Vorkommen von dort herge- 

stellten Gefafien am siidlichen Oberrhein lafit sich mit der seit romischer Zeit genutzten 

Schwarzwaldstrafie erklaren, die vom Rhein her kommend liber Riegel und Kirchzarten ... 

auf die Baar fiihrt“ (U. Gross).

6.

Wahrend der ganzen Karolingerzeit gab es „schwarzwaldiibergreifenden Adelsbesitz, zu des- 

sen grundherrschaftlicher und administrativer Verklammerung“ liber eine so lange Zeit auch 

eine direkte Verbindung „zwischen dem Zartener Becken und der Gegend um Loffingen 

und Hiifingen“ notwendig war. „Gab es eine Strafe aus romischer Zeit, so diirften die Gra- 

fen ... fiir ihre Unterhaltung gesorgt haben; einen Neubau ... wird man dagegen kaum ver- 

muten, weil er in den Quellen der Zeit wahrscheinlich doch seine Spuren hinterlassen hatte.“ 

(M. Borgolte).

Die Zusammenstellung der vorwiegend archaologischen Argumente fiir die Quer- 

verbindting liber den siidlichen Schwarzwald sollte eigentlich auch die Skeptiker 

iiberzeugen und die bis heute anhaltende Diskussion zum Abschlufi bringen. Das 

darf aber nicht dazu fiihren, dafi die weitere Beschaftigung mit dieser wichtigen 

Strafe, ihren gesicherten oder auch nur vermuteten Nebenstrecken und vor allem 

auch mit ihren fiir den Verkehr notwendigen Einrichtungen vernachlassigt wird. 

So liefe sich wahrscheinlich im Westen die „mansio“ von Tarodunum (Kirchzar

ten) durch eine Ausgrabung verifizieren. Auch im Osten, bei Dittishausen, besteht 

Klarungsbedarf im Hinblick auf romisches Mauerwerk (wenn auch etwas abseits 

der Strecke), das nur beobachtet, aber nie weiter untersucht wurde. Fragen jeden- 

falls gibt es noch genug. Vielleicht konnen diese „Anmerkungen“ letztendlich auch 

dazu beitragen, dal? die Forschung auf diesem Feld weitergeht oder sogar intensi- 

viert wird.
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