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Schwarzenacker an der Blies

Schwarzenacker ist ein Ortsteil der im mittleren Bliestal gelegenen Gemeinde 

Eindd. Gleich bstlich beginnt die Gemarkung der Industriestadt Homburg, Sitz 

des Landrates, ehedem, zur Zeit der Religionskriege, Festungsstadt des franzosi- 

schen Konigs. Unter Louis XIV. legten Kriegsbaumeister Le Pretre de Vauban und 

seine Ingenieure um 1690 betrachtliche Fortifikationen am Fufie eines Bergsporns 

an und befestigten auch diesen selbst. Im Anschlufi an eine Burg — vormals Residenz 

der Grafen von Hohenburg — entstand die Zitadelle mit Blick auf die nahen Ver- 

kehrstaler. Ein ausgedehntes Niederungsgelande, Auslaufer des groBen Land- 

stuhler Bruches, gab der Festung das geeignete Glacis. Hier im Vorfeld kreuzten 

sich zwei alte Fernstrafien (Bild 1). Die eine Route, von Metz und Saarbriicken 

kommend, mufite in grofiem Bogen ein Sumpfgelande umgehen und eng am 

Festungsberg entlang die Stadt passieren. Sie zielte tiber Kaiserslautern nach 

Worms und Mainz. Die andere StraBe kam von Trier, ging im nbrdlichen Saar

land am Klosterort Tholey vorbei und traf im Bereich des Homburger Vorortes 

Beeden auf die vorgenannte West-Ost-StraEe. Sie folgte dann noch eine Strecke 

dem Bliestal und nahm siidlich von Schwarzenacker den Anstieg zur Hochebene 

des Zweibriicker Westrich.

Der heutige Verlauf ist wesentlich anders. Bereits unter Napoleon wurde der 

grofie Bogen, den die mittelalterliche Geleitstrabe machte, ausgespart. Wie diese 

Route ehedem verlief, erhellt aus einer Strafienkarte des 18. Jahrhunderts1, wo 

der alte Flufiubergang mit ’pont de Mecz . . /, also ’Metzer Briickec, bezeichnet ist. 

Die Talaue ist hier sehr schmal; hochwasserfreie Terrassen reichen bis an den Flub 

heran. An dieser Stelle befand sich gleicherweise fur die Geleitstrafie als auch fur 

ihre Vorlauferin, die strategisch bedeutsame Rbmerstrafie Metz-Mainz, der beste 

Ubergang. Auf der Beedener Anhohe konnte sich die Strafie unbehindert mit der 

Nord-Sud-Achse treffen. Hier also in Beeden — und nicht in Schwarzenacker - ist 

das antike Verkehrskreuz Metz (Divodurum) —Mainz (Mogontiacum) und Trier 

(Augusta Treverorum) —Strafiburg (Argentoratum) zu suchen (Bild 2).

Romerzeitliche Mauern, die auf eine unmittelbar an der Kreuzung befindliche 

Siedlung von den Ausmafien eines Vicus deuten konnten, fanden sich bis heute 

nicht. Im Mittelalter mag die nahe Hohenburg mit einem kleinen Suburbium dem 

Verkehr ein Haltepunkt gewesen sein, bevor er am Landstuhler Bruch vorbei in

A. Kolling, Forschungen im romischen Schwarzenacker III (1969) 23 ff. Taf. 12.
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1 Romische Fernstrafien 

zwischen Rhein und Mosel.

. Mafistab 1 : 250 000.

die Taler des Pfalzer Waldes flofi. Das romische Schwarzenacker jedenfalls konnte 

nur Etappenort fur die Nord-Siid-StraBe sein, denn die West-Ost-StraBe verlief 

2 km weiter nordlich, namlich uber die genannte flache Anhohe von Beeden.

Es muter allerdings merkwiirdig an, dafi das Besiedlungsangebot einer Verkehrs- 

scheibe vom Kaufhandel und Gewerbe ausgeschlagen wurde. Start dessen zog man 

das etwas abseitige Schwarzenacker als regionalen Handels- und Gewerbeplatz 

vor. Freilich war der Ort nicht aus der Welt gelegen. Er wurde ja von der Nord- 

Siid-StraBe durchlaufen, und seine Lage war auch sonst, und zwar als Vorort einer 

Landschaft, nicht unvorteilhaft. Schwarzenacker liegt namlich an einer Stelle des 

Flufiufers, wo steile Abhange das Tai plbtzlich einengen (Bild 2). Die Blies, die 

vorher weitlaufig in der grofien Homburger Aue maandriert, erreicht hier eine 

Wespentaille des Tales. Der Klosterberg im Westen und der Ohligberg im Osten 

steigen schroff an. Eine Gelandeschrage von 450 Metern hangaufwarts gibt etwas 

Raum. Hier wuchs das romische Schwarzenacker heran.

Die Talenge ist gewissermaBen die Pforte zum unteren Bliestal. Weiter fluBab 

sind die Ufer zunachst noch vom zerklufteten, unfruchtbaren, wohl seit eh und je 

mit Wald bewachsenen Buntsandsteingebirge begleitet. Erst in der Gegend von 

Blieskastel weicht der rote Fels zuriick und ist von nun ab von Muschelkalk iiber- 

lagert. Es ist der gleiche Kalkstein, der auf der linken FluBseite schon oberhalb von 

Schwarzenacker beginnt und den Untergrund des flachwelligen Zweibrucker 

Westrich bildet. Die auf beiden Seiten des Tales verlaufenden LandstraBen ver- 

zweigen sich in ein altes Bauernland. Der Kalkboden, zwar zah und schwer zu 

bearbeiten, bringt gute Weizenernten hervor.
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Der geographischen Situation nach bestehen somit gewisse Wechselbeziehungen 

zwischen Homburg und Schwarzenacker. Gleichwie Stadt und Festung Homburg 

den Eingang zu jener uralten Trasse des Landstuhler Bruches beherrschte, gebot 

Schwarzenacker iiber die Pforte zum unteren Bliestal. Der eine Ort liegt am nord- 

ostlichen, der andere am siiddstlichen Rand der grofien Aue. Allerdings unterschei- 

den sich die Platze in ihrem Hinterland: Hinter Homburg liegt der Sand des 

grofien Pfalzer Waldes, hinter Schwarzenacker ein fruchtbares Ackerland.

Aufgrund der giinstigen Besiedlungsvoraussetzungen entwickelte sich der untere 

Bliesgau in romischer Zeit zu einer bevorzugten Villenlandschaft. Eine neue 

Kartierung als Ergebnis systematischer Flurbegehungen gibt ein weitgehend ge- 

schlossenes Ackerbaugebiet zu erkennen2. Von einer Villa, d. h. von einem Guts- 

hof, wurden 100 bis 120 Hektar Landes bewirtschaftet. Nur die Talboden und 

einige iiberragende Bergkamme blieben landwirtschaftlich ungenutzt.

Dieses gilt fiir die Muschelkalklandschaft. Das Buntsandsteingebirge hingegen 

erweist sich als wesentlich geringer besiedelt. Einige festgestellte Bauten dtirften 

vornehmlich der Viehzucht mit Waldweidegang gedient haben. Einige Gipfel- 

heiligtiimer sind bezeugt. Auf einer Nase des Grofien Klosterbergs lag ein Tempel- 

bezirk (Bild 2,1)3. Es gibt in diesem Gebiet auffallend viele Fundstellen von 

Jupitergigantensaulen4. Unweit des schon genannten Ortes Blieskastel fand sich 

ein grofies Jupiterrelief, auf dem Berg Hutschuk bei Kirkel eine Steinplatte mit 

dem Bild des Gbtterpaars Merkuf und Rosmerta. In einem abgelegenen Waldtal 

bei St. Ingbert-Sengscheid sind auf einem Felsen Sucellus und Nantosvelta (?) 

dargestellt.

Die unterschiedlichen geologischen Formationen - Muschelkalk und Buntsand- 

stein - ermoglichten mancherlei Gewerbe. Der Kalkfels bot sich Kalkbrennern, 

der Sandstein Steinmetzen an. Schichten des Voltziensandsteins eignen sich aus- 

gezeichnet als Bildhauermaterial. In Breitfurt, 11 km von Schwarzenacker entfernt, 

fanden sich i. J. 1889 in einem verschiitteten Steinbruch zwei Reiterfiguren, die als 

die grbfiten rdmischen Rundskulpturen nbrdlich der Alpen gelten5. Fiir grdbere 

Steinhauerarbeiten war der anstehende mittlere Buntsandstein noch gut genug. 

Nahe der Oberflache bilden sich Eisengallensteine aus, die noch in neuerer Zeit 

in der saarlandischen Eisenindustrie Verwendung fanden. Im Grenzhorizont 

zwischen Sandstein und Kalkfels steht in unmittelbarer Nahe des Romerortes 

guter Topferton an. In Blickweiler nahe Blieskastel bediente sich die bekannte 

Sigillatamanufaktur dieser Schichten. Feiner Quarzsand wurde noch um die Jahr- 

hundertwende in den nahen ’Schlangenhbhlenc ergraben. Am Abhang des Kloster- 

berges finden sich oberhalb Gutenbrunnen aufgelassene Weinbergterrassen. Es 

zahlt denn auch das Bliestal zu den klimatisch bevorzugten Gegenden des Saarlan- 

des. Es ist schlieblich noch auf die giinstigen wasserwirtschaftlichen Verhaltnisse

2 Kolling, Germania Romana III. Beiheft zur Zeitschrift Gymnasium 7, 1970 Abb. 32.

3 C. Klein, Ber. des Konservators der geschichtl. Denkmaler im Saargebiet 3, 1929, 17 ff. - Ders., 

Der Tempelbezirk im Bierbacher Klosterwald. Germania 11, 1928, 121 ff.

4 J. Moreau, Scripta minora. Annales Universitatis Saraviensis, Reihe phil. Fak. I (1964) 268 ff.

5 Zuletzt behandelt: J. Rdder, Die Reiter von Breitfurt. Mitt, des hist. Vereins der Pfalz 58, 

1960, 96 ff.
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2 Die rdmische Besiedlung im Umkreis von Schwarzenacker. - MaBstab etwa 1 : 40 000.

1 Graberfeld Bliesbergerhof. — 2 Tempelbezirk Bierbach. — 3—5 vorgeschichtliche Grabhiigel. —

6 ehem. Kloster Wbrschweiler. — 7 Kulthiigel. — 8 Fundstelle des Miinzschatzes von Gutenbrunn. -

9 Graberfeld ’Heidenhiigelh
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hinzuweisen. Reichliches Quellwasser entspringt am Abhang des Ohligbergs in 

einer Waldschlucht. Eine Flbzsandschicht im Untergrund der Romersiedlung staut 

gutes Grundwasser.

Die vor- und friihgeschichtliche Besiedlung

Einzelfunde an Geraten der jungeren Steinzeit sind fur die Umgebung von Schwar- 

zenacker, aber auch fur den Ort selbst bekannt. Zwei Steinbeile kamen innerhalb 

des romerzeitlichen Besiedlungsareals zum Vorschein. Siedlungsreste oder Graber 

des Neolithikums wurden noch nicht gefunden. Ein wohl spatneolithischer Platz 

ist fur das 6 km entfernte Kirkeler Tai lokalisiert. Wenig mehr als eine Wegstunde 

entfernt steht der als grbfiter mitteleuropaischer Menhir geltende ’Gollenstein‘ von 

Blieskastel.

Funde der mittleren Bronzezeit stammen von entlegenen Ortschaften, wie Rein

heim an der unteren Blies und Lautenbach nordlich von Homburg. Wesentlichbesser 

steht es mit Besiedlungszeugnissen der ausgehenden Bronzezeit. Im Bliestal selbst, 

aber auch im bstlichen Hinterland, wurde eine Reihe von Nekropolen der Urnen- 

felderkultur entdeckt, deren Beginn in die letzte Phase der Bronzezeit-Stufe D 

gehbrt. Im nahen Schwarzenbach, Stadtteil von Homburg, gibt es mit 500 Metern 

Distanz Graberstatten, die wohl zu verschiedenen Siedlungsplatzen gehbren6. 

1938 wurde hier ein reiches Mannergrab gefunden7. Neuesten Entdeckungsdatums 

ist ein bei Mimbach, 7 km flufiabwarts gefundenes 'Hauptlingsgrab'8. Fur Schwar- 

zenacker von weit grdfierem Interesse ist jedoch ein in die Bronzezeit zuriickreichen- 

des Mehrperiodengraberfeld, das in unmittelbarem Zusammenhang mit seinem eige- 

nen Siedlungsboden steht. 1963 fand Reinhard Schindler unter einer romischen 

Ortsstrafie eine Abfolge von Kdrper- und Brandgrabern. Alteste Bestattung ist ein 

Korpergrab eines friiheren Horizontes der Bronzezeit-Stufe D9. Es ist ein urnen- 

felderzeitliches Grab bezeugt; beigabenlose Bestattungen diirften der spateren 

Hallstattzeit oder frtihen Latenezeit entstammen. In unmittelbarem Zusammen

hang mit der romerzeitlichen Besiedlung von Schwarzenacker steht eine in die 

spateste Latenezeit zu datierende Brandgrabergruppe dieses Platzes. Wir befinden 

uns an der Nahtstelle der Zeit des freien Keltentums mit der der romischen Okku- 

pation. Die hier Beerdigten haben zweifellos einem Dorf angehbrt, welches weiter 

hangabwarts und wahrscheinlich innerhalb des spateren, romerzeitlichen Besied

lungsareals lag. Es ist demnach fur Schwarzenacker mit einer betrachtlich zuriick- 

reichenden Besiedlungskontinuitat zu rechnen.

6 Kolling, Spate Bronzezeit an Saar und Mosel (1968), Kat.-Nr. 40 u. 42.

7 Kolling a. a. O. Kat.-Nr. 40.

8 Die Veroffentlichung ist fiir den 17. Bericht d. staatl. Denkmalpflege im Saarland vorgesehen.

9 Kolling, Spate Bronzezeit an Saar und Mosel (1968), Kat.-Nr. 26.
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Die Forschungsgeschichte zur romerzeitlichen 

Besiedlung*

Die umfangreichen Mauerreste des antiken Schwarzenacker blieben zu keiner Zeit 

versteckt. Eine erste urkundliche Nachricht stammt aus der Chronik des ehemaligen 

Zisterzienserkonventes vom nahen Klosterberg Worschweiler. Es sei eine Stadt 

gewesen so groB wie Worms. Die Monche dachten sich eine Geschichte aus und 

machten mal die Romer und mal die Kelten zu den Herren des Platzes. Es gibt die 

apokryphen Namen ’Alba Magna' und ’Wolmaria' fur die Romerstadt. Jedenfalls 

sind es die Bauernmonche gewesen, die das romerzeitliche Wustungsareal urbar 

machten. Noch im 18. Jahrhundert hiefi die Flur, wo jetzt gegraben wird, ’Auf des 

Glosters Ungnade' (Ungnade bedeutet nach mittelalterlichem Sprachgebrauch 

’miiseliger, plagevoller Ort'). Bei den Kultivierungsarbeiten konnten die Monche 

den Umfang der romischen Besiedlung erkennen. Das dariiber Geschriebene ent- 

spricht denn auch den Tatsachen.

Emen ersten konkreten Bericht iiber ein Bauwerk gibt der Strafiburger Humanist 

J. Daniel Schopflin in seinem Buch ’Alsatia illustrata' (1751)10. In Text und Bild 

ist ein hypokaustiertes Mauergeviert dargestellt. Eine der Wande liefi sich be- 

heizen. Schopflin deutet das Bauwerk als Laconicum.

Dieses Fundes entsann man sich, als i. J. 1783 das Herzogsschlofi auf dem Karls- 

berg bei Homburg gebaut wurde. Es gait, ein Antiquarium einzurichten. Der Archi- 

tekt, Job. Chr. Mannlich, unternahm zu diesem Zweck eine umfangreiche 

Ausgrabung. Er geriet in das zur Romerstadt gehdrige Graberfeld auf dem 

’Heidenhiigel' (Bild 2,9), fand Urnen und anderes, jedoch keinen Laokoon, von 

dem er traumte, und deligierte die ’undankbare Arbeit' schlieBlich an einen Substi- 

tuten. Es heifit, der Herzog (Carl II. August von Zweibrucken) habe sich an den 

gewonnenen 300 Urnen angelegentlich amiisiert. Sie gingen in den Revolutions- 

wirren zugrunde.

Aus dem 19. Jahrhundert wurde kaum etwas berichtet. Man fand den beriihmten 

’Kentaurenkopf von Schwarzenacker' und ein Depot, das auBer Ton- und Metall- 

gefafien den Schildbuckel einer Paraderiistung enthielt11. Ein reiches Munzdepot 

sind die i. J. 1915 beim Bau der Schule gefundenen 4811 Denare und Antoniniane 

mit Gepragen der Kaiser Caracalla bis Postumus und Gallienus12.

Erst nach dem 1. Weltkrieg ging es mit der Feldforschung aufwarts. Zufallsfunde, 

gelegentlich zutage tretendes Mauerwerk und Kleingegenstande, lieBen sich leichter 

erfassen, nachdem im Jahre 1921 in Saarbriicken ein Denkmalpflegeamt geschaffen 

worden war. Schon bald konnten im nahen Umkreis von Schwarzenacker schone 

Forschungsergebnisse erzielt werden. Carl Klein, erster Landeskonservator im 

Saarland, grub in der Waldzone von Bierbach den schon genannten Tempelbezirk 

aus und fand im Bliestal 5 km slidlich eine herrschaftliche Villa vom Stil einer

* Die Forschungsgeschichte wurde schon friiher dargestellt (Anm. 2). Nachfolgend sind nur die 

wichtigeren Fakten herausgegriffen.

10 J. Daniel Schoepflinus, Alsatia illustrata celtica, romana, francica . . . (1751) T. I 539 f.

11 H. Menzel, Die romischen Bronzen aus Deutschland I: Speyer (1960) Nr. 14 u. 15.

12 D. Kienast, Die Fundmiinzen der romischen Zeit in Deutschland III: Saarland (1962) Nr. 1023.
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Villa urbana13. Es ist die gleiche Stelle, von der auch das bekannte ’Grabmal von 

BierbacM stammt. Teile davon hatte bereits der in Blieskastel in der graflichen 

Kanzlei tatig gewesene Archivar und spatere Friedensrichter des Cantons, Franz 

Carl Dercum, entdeckt und in seinem Antikengarten aufgestellt. Nachdem durch 

Klein Fragmente des Aufbaues gefunden waren, konnte das Grabmal im Histori- 

schen Museum der Pfalz rekonstruiert werden. Im Zuge des gleichen Grabungs- 

unternehmens kam unweit der Einmlindung des Schwarzbach in die Blies in einem 

Triimmerhiigel, der seit alter Zeit ’Heidenbiihe? hieb, ein im Mittelalter zum Bau 

eines Burgstalls wiederbenutztes rbmisches Mauerwerk und figiirliches Steinbild- 

werk, darunter das Fragment eines Viergdttersteins, zum Vorschein. In Schwarzen- 

acker selbst setzte Klein den Spaten nicht an, stellte jedoch einige Zufallsfunde aus 

Baugruben und einer Sturzflutrinne sicher. Es fand sich die Figur einer Mutter- 

gottheit und eine qualitatvolle, leider sehr fragmentarische Skulptur des auf dem 

Panther reitenden Amor. Im Jahre 1934 konnte Klein am Bliesbergerhof bei 

Limbach, 3 km nbrdlich von Schwarzenacker, eine Reihe von Brandbestattungen 

der friihen Kaiserzeit ausgraben (Bild 2,1)14. In den Jahren zwischen den Kriegen 

gelangte aus Schwarzenacker auch eine Figur des thronenden Jupiter ins Saar- 

briicker Museum fur Vor- und Fruhgeschichte. Wo auch immer in der fundtrachti- 

gen Hanglage gebaut wurde, zeigten sich Strabenpflaster, Wasserleitungen und 

Gebaudeteile.

Nach dem zweiten Weltkrieg gab es im Zuge einer Ortsausweitung verstreute 

Mauerwerksfunde. Bis um die Mitte der sechziger Jahre waren die Flurdistrikte 

’Kieskaut' und ’Am Ohligberg' fast ganz iiberbaut, und schon griff die Bauplanung 

auf den letzten noch offenen Distrikt ’Ungnade' liber. In Kanalgraben und Bau

gruben zeichnete sich der Umfang der Besiedlung ziemlich deutlich ab. Freilich 

erwiesen sich die in den Katasterplan eingetragenen Aufmessungen als tiberaus 

liickenhaft. Sporadisch, wie sie naturgemaB nur sein konnten, gaben sie auch nicht 

annahrend eine Vorstellung vom baulichen Charakter des Rbmerortes. Nur plan- 

mabige Ausgrabungen konnten hier voran helfen.

Einen Anfang machte Landeskonservator Josef Keller, als er 1954 in der unteren 

Hanglage einen ganzen Ackerstreifen in Angriff nahm15. Leider blieben die Unter- 

suchungen fragmentarisch. Unweit des Ackers fand sich im Bereich einer Strafien- 

porticus eine Steinstele mit dem Bild der pferdeumgebenen Gottin Epona. Erfolg- 

reicher waren ein Jahrzehnt spater die Grabungen von Reinhard Schindler. Er 

konnte ein langeres Stuck einer Porticus16 verfolgen und unter der begleitenden 

Strafie das eingangs beschriebene Mehrperiodengraberfeld aufdecken. Eine weiter- 

schreitende Grabung verboten die bereits eingezaunten Gartenterrains zu beiden 

Seiten.

Mittlerweile waren Bebauungsplane fur die ganze Hanglage erstellt. Nur noch in 

der Flur ’Ungnadec konnte liber ein grofieres Grabungsgelande verfiigt werden, 

d. h., es mufite bei den Ackerbesitzern und -pachtern das Einverstandnis fur eine

13 Kolling, Forschungen im romischen Schwarzenacker II (1968).

14 Kolling, Forschungen im romischen Schwarzenacker III (1969).

15 Kolling, Germania 39, 1961, 483 ff.

16 Kolling, Spate Bronzezeit an Saar und Mosel (1968) Abb. 9.
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3 Schwarzenacker, Luftbild der Grabungen 1966-1969.

sukzessive Ausgrabung eingeholt werden. Oberstes Gebot war es, eine grofie, zu- 

sammenhangende Flache zu durchforschen. Seither wurde mit Hilfe der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft, Acker fiir Acker, ein GroBteil der Gewann ausgegraben. 

EinschlieBlich eines derzeit unter dem Spaten befindlichen Feldes mifit die aufge- 

deckte Flache 80 x 100 m (Bild 3). Es gibt Anzeichen dafiir, dab das Grabungs- 

feld bereits in der Peripherie der Siedlung liegt. Ungeachtet dessen erbrachte es eine 

dichte und differenzierte Bebauung. Im Rahmen dieses vorlaufigen Berichtes kbn- 

nen die Ergebnisse der Grabung nur in groben Ziigen dargelegt werden. Fiir die 

Bearbeitung der grofien Zahl von Kleinfunden werden noch Jahre erforderlich
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4 Schwarzenacker, Haus des Augenarztes. - Maftstab 1 : 250.

sein. Der bauliche Bestand indessen steht klar vor Augen (Bild 3). Alle vorgefun- 

denen Substruktionen beziehen sich in Position und Ausfluchtung streng auf die 

Straben. Eine Ost-West verlaufende Strafie (Bild 3A), die durch den nordlichen 

Teil des Grabungsfeldes geht und nach Westen in die Grabungskante einschneidet, 

ist als eine der wichtigeren Besiedlungsachsen anzusehen. Hire Richtung zielt auf die 

Stelle des im Jahre 1954 aufgedeckten Strafienstiickes in der unteren Hanglage. 

Sie ist 4,40 m breit, aus Sandsteinen gestiickt und mit Kies iiberschottert. An der 

Nordseite reicht die Bebauung bis unmittelbar an den StraBenbord heran. Man 

setzte Prellsteine, damit die Fuhrwerke nicht an die Hauser stieben. Rinnen 

markieren die Fahrspuren.

Die gegeniiberliegende Strabenseite ist zunachst von einer 80 Zentimeter breiten, 

aus Sandsteinplatten gesetzten Abwasserleitung begrenzt (Bild 3, Aa), ein Haupt- 

kanal, der durch Stichleitungen von den anliegenden Hausern her Zuflufi hatte. Es 

folgt nun ein doppelter Gehsteig. Der erste fiihrte unter freiem Himmel (Ab), der 

zweite hingegen besafi ein durchgehendes Dach und bildete so eine der ganzen 

Lange nach die Strafie begleitende Porticus (Ac). Als Stiitzen des Daches, welches 

von der sudlichen Bebauung her vorkragte, dienten in regelmafiigen Abstanden 

gesetzte Saulen. Es fanden sich die Postamentsteine und auch geringe Saulenfrag- 

mente. An dieser Strabenseite stand das ’Haus des Augenarztes' (Bild 3,1 u. Bild 4), 

so nach einem dort gefundenen Kollyrienstempel genannt. Das Haus verfiigte liber
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5 Schwarzenacker, Brunnen zu Haus 

Nr. 3 - Mafistab 1 : 100.

einen groften Wirtschaftshof mit Herdstatte, Backofen und Praefurnium als Hei- 

zung fur einen hypokaustierten Wohnraum. Diese Einrichtungen, wie auch eine 

Kellertreppe mit anschlieftendem Abstellraum, in welchem eine grofte Steintruhe 

in die Erde eingelassen ist, diirften mit einem karreefbrmig angelegten, also umlau- 

fenden Pultdach uberdeckt gewesen sein. Entsprechend situiert schlossen sich die 

Wohnraume an. Im Osten liegt der schon genannte, ausgemalt gewesene und mit 

einer Heizung versehene Wohnraum. Ein kleiner anschlieftender Rechteckraum 

diirfte nach Proportion und Anordnung als Triclinium gedient haben. Nach Siiden 

folgen ein ebenerdiger Raum, in dessen Ecke sich ein Steintisch fand, ein Korridor 

zum sudlichen Nachbarn und nebenan ein schon gequaderter Keller. Nach Westen 

schlieftt sich - das betreffende Areal ist jetzt unter dem Spaten ein grbfierer, 

hallenartiger Raum an. Wenigstens der hypokaustierte Raum war in Massivbau- 

weise ausgefiihrt, wie eine in Kleinquaderwerk gemauerte (umgefallene) Wand 

ausweist.

Ein Haus gleichen Typs, jedoch kleiner dimensioniert, fand sich welter siidlich 

(Bild 3,3) hinter einem noch zu besprechenden Saalbau. Auch hier gruppieren sich 

die Wohnraume um einen Wirtschaftshof. Das Wasser der Dachtraufen wurde in 

Steinrinnen abgeleitet. Die Kiiche mit Herd und zwei Backofen war in einem ge- 

schlossenen Raum untergebracht. Der aus groften Quaderplatten gefiigte Keller 

weist ahnliche Merkmale auf wie der zum vorigen Haus gehorende. In den Wan- 

den sind Nischen und Einsatze fur eine Stellage ausgemeiftelt. Ein beheizbar ge- 

wesener Raum ist ziemlich klein. Im Hof befindet sich ein quadratischer, aus 

Steinplatten gesetzter Schachtbrunnen (Bild 5). Nach Siiden, jenseits einer Ein- 

friedungsmauer, zeichnet sich der Hof eines nachsten Hauses ab.

Die Hofterrains sind in der Regel unbefestigt. Nur ein kleinerer Binnenhof eines 

nur fragmentarisch bekannten Hauses nordlich der Strafte besitzt einen geschlos- 

senen Belag aus Steinplatten.

Hauser eines ganz anderen Typs schlieften sich, eine Gasse freilassend, ostlich an 

das Haus des Augenarztes an (Bild 3,4—8). Durchweg 6,40 m breit erstrecken sie 

sich, an der Porticus der West-Ost-Strafte beginnend, mit mindestens 42 m Parzel- 

lenlange betrachtlich in die Tiefe (Bild 6 A). Die fiinf bislang gefundenen Gebaude 

stimmen in der Gesamtanordnung, aber auch in den baulichen Details unterein- 

ander ziemlich iiberein. An der Porticus beginnt der Wirtschaftsteil mit Kiiche 

(dazu gehdren Herdplatte und Backofen), Steintruhe und schmalem, nach Osten
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B

6 Schwarzenacker.

A Haus Nr. 6. - Maftstab 1 : 200.

B Tischsaule aus dem Saulenkeller- 

haus (Haus Nr. 2).-Maftstab 1 :25.
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7 Schwarzenacker. Kiihltruhe aus Haus Nr. 4.

MaCstab 1 : 100.

offenem Hof. Es folgten eine oder zwei kleine Stuben und dann der Keller. Hinter 

der Flucht der Keller liegt freies Gelande, ehedem wohl der Hausgarten; denn erst 

mit einigem Abstand folgen die Latrinen - separate Hauschen, wie man sie vom 

Lande kennt.

Die einheitliche Bauweise wird besonders auch durch die auf einer Linie liegenden 

Steintruhen (Bild 3 u. Bild 7) charakterisiert, und auch die Keller sind anein- 

andergereiht. Einen grbfieren Grundrifi besafi nur das bstlichste der in der Reihe 

gefundenen Hauser (Bild 3,8). Das uber dem Keller liegende Zimmer, das bis 

unters Dach massiv gebaut gewesen ist, enthielt eine qualitatvolle figurliche Wand- 

malerei. Fur die anderen Bauten wurden auf Verputzbrocken nur einfachere Deko- 

rationsmotive festgestellt. Die Keller besaben entweder ein Gewblbe (regular aus 

Keilsteinen oder in der Art eines ’falschen Gewdlbes') oder eine flache Holzdecke. 

Ganz regelmafiig finden sich auf den Kellerbbden herabgestiirzte Steintische 

(Monopodien) des gleichen Typs wie der aus dem Haus des Augenarztes.

Von ganz anderem Charakter ist der schon erwahnte, im Innern der vorliegenden 

Insula gestandene Saalbau (Bild 3,2). Ursprunglich bestand er aus einem einzigen, 

zur Gauze unterkellerten Raum von 4,70 x 5,83 m im Lichten (Bild 8 A). Gleich- 

mabige Schichten aus schweren Quadern umschlieben den Keller ringsum. An den 

Langswanden stehen Vierkantpfeiler und durch die Mitte Saulen des in Schwarzen

acker und auch sonst iiblichen tuskanischen Musters. Sie trugen die Unterzugbalken 

fur die in 45 cm Abstand liegenden Holzrippen der Decke, welche ihrerseits in 

vierkantigen AusmeiBelungen der Mauerkronen einlagen. Zwei der Saulen weisen 

eine Besonderheit auf: in die Schafte sind runde Tischplatten eingeschoben (Bild 

6 B). Es entsteht der Eindruck eines zweischiffigen Raumes. Die rauh bearbeiteten, 

naturfarbenen Wandquader und Pfeiler kontrastieren auffallend zu den feinge- 

drehten, elfenbeinfarben getiincht gewesenen Saulen.

Der Raum dariiber war bis in Sockelhbhe in Handquadern (mit glattem Fugen- 

verstrich und nachgezogenen, rot ausgemalten Rillen) und dariiber in Fachwerk 

aufgefiihrt. Die Fachwerkfelder, aus Ziegelbruch und kleinen Steinen mit Kalk- 

mbrtel gemauert, lagen verstiirzt im Keller. Aufien haftet ein glatter, rotbraun 

getiinchter Verputz an. Auf den Innenseiten sind fur die bstliche Stirnseite des 

Saales grobere Fragmente einer Figurenmalerei erhalten. Drei Stiicke gehbren zu 

einer lebensgroben mannlichen Figur mit Stab und Gewandbausch in der Linken. 

Am unteren Ende des Stabes sitzt ein geflligelter Lanzenschuh. Ein anderes Frag

ment zeigt einen mannlichen Arm, der einen Frauenleib umgreift. Im iibrigen
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fanden sich Streifenmuster und Kassettenfragmente einer Sockelmalerei. Fenster- 

bffnungen und Tiiren safien in der Nordseite. Im Umkreis gefundene Eisengitter 

geben die Malle an. Steinrinnen fiir die Dachtraufen bezeugen ein West-Ost strei- 

chendes, ziegelgedecktes Satteldach.

Das Haus wurde spater verandert (Bild 8 B). Die Kellertreppe wurde verlegt. 

Indem man an der westlichen Stirnseite einen kleinen, hypokaustierten Raum 

abteilte, mufite notwendig auch der Keller gekiirzt werden.

Aus der letzten Zeit der Existenz des Hauses stammen Reste von Mobeln und 

Kleininventar, das sich unter dem Mauerversturz fand. Wahrend es sich bei ver- 

schiedenen Werkzeugen und Beschlagen wahrscheinlich um Gegenstande handelt, 

die im Keller verwahrt waren, gehorten eine Reihe von Bronzestatuetten, Mobel- 

beschlage und Geschirr aus Gias, Sigillata und Bronze mit Sicherheit zum Inventar 

des Raumes dartiber. Zum Eisengeschirr zahlen zwei Waagebalken und der Be- 

schlag eines Kutschbockes. Auf dem Kellerboden lagen Hufschuhe, ein Pickel, 

Beile und eine Hacke.

Fundstiick besonderer Art ist ein eiserner Stangenaufsatz in Gestalt einer Doppel- 

axt mit bekronender Lanzenspitze. Im unteren Ende einer der Axte befindet sich 

ein kleines Loch zum Befestigen eines Anhangsels (das gleiche Ende der anderen 

Axt ist ausgebrochen). Aufierhalb des Hauses lagen die Schellen eines Tamburins. 

Zu den Statuetten gehdren ein Genius (populi Romani), eine Viktoria, ein sitzen- 

der Merkur mit Wildeber, Geifibock und Hahn, ein thronender Neptun, ein 

stehender Apoll und Merkur17.

Die besondere Gestalt des Baues, seine Isoliertheit, der saalartige Raum mit dem 

groBen Bild, aber auch die Kleinfunde - hier fallen die Statuetten, das Tamburin 

und der Stangenaufsatz ins Gewicht — deuten auf ein Versammlungshaus reli- 

gidsen Charakters. Freilich wurde ein eigentliches Kultbild nicht gefunden, und 

es fehlen auch jedwede architektonischen Merkmale, die auf einen spezifischen Kult, 

etwa orientalischer oder afrikanischer Herkunft, hinweisen kdnnten. Ob die 

Doppelaxt in der hier vorliegenden eigenttimlichen Form auf den Dolichenuskult 

bezogen werden darf, sei dahingestellt. Kellergelasse waren dieser Religion jeden- 

falls nicht unbekannt. Es darf dabei allerdings nicht ubersehen werden, daB die 

zweite Bauperiode einen Wohnteil ausweist.

Durch die Grabung des Jahres 1970 in der Parzelle Nr. 3411 konnte der westliche 

Abschlufi des Hausanwesens geklart werden. Ein vorgelagerter Raum trennte 

es von einer nachfolgend zu besprechenden Nord-Sud-Strafie.

Diese Strafie, im westlichen Grabungsareal gelegen, stbfit rechtwinkelig auf die 

West-Ost-StraBe auf. Sie besitzt die gleichen technischen Merkmale — Stickung aus 

kopfgrofien Sandsteinen mit Kiesdecke —, iibertrifft erstere jedoch, indem auf 

b e i d e n Seiten Gehsteige fiihren. Am ostlichen Bord ist der Abwasserkanal der 

West-Ost-Strafie fortgefuhrt. Von der begleitenden Porticus fanden sich im Kanal 

mehrere Saulenteile. Die Substruktionen der angrenzenden Hauser lassen gewerb- 

liche Einrichtungen erkennen. Es gibt grdbere und kleinere Steinbehalter von 

anderer Beschaffenheit als die der schon genannten Steintruhen. In einem Fall

17 Kolling, Forschungen im romischen Schwarzenacker I (1967).
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8 Schwarzenacker, Saulenkellerhaus (Haus Nr. 2). - Mafistab 1 : 150. 

A Erster Bauzustand. - B Zweiter Bauzustand.
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war ein Behalter mit Kalk gefiillt. In einem andern Fall lag reiner grauer Ton 

daneben. Eine eingehendere Darstellung dieses Strafienzuges ist erst nach Abschlufi 

der Grabung moglich. Die gebaudemafiige Anordnung der Strafienecke ist aller- 

dings schon geklart. Dort springt ein eigentiimliches kleines Doppelhaus aus der 

Bebauungsflucht hervor (Bild 9). Es sind eigentlich zwei durch einen Korridor von- 

einander getrennte Raume (der ostliche Raum gehdrt noch zur alten Grabung; 

Bild 3). Daneben, am Strafienrand, fanden sich massenweise kleingeschlagene 

und kleingehackte Speiseknochen. Es lag aufierordentlich viel Holzkohleasche 

dabei. Im westlichen Raum kamen Scherben eines Doliums zum Vorschein. Aufier- 

halb des Hauses befindet sich iiber dem Abwasserkanal eine Einschutte. Es ist ein 

durchlochter Stein, tiber dem sich wahrscheinlich ein Fenster befand. So konnte 

man das Wasser einfach aus dem Fenster in den Kanal schiitten. Solche Siphons 

gab es auch an anderen Stellen der Strafie. Sie waren notig, weil die Kanale ent- 

weder ganzlich unter der Oberflache verliefen oder mit Steinplatten oder Ziegeln 

zugedeckt waren. Wir dtirften nicht fehl gehen in der Annahme, dab es sich bei 

diesem Haus, das also den einen Gehsteig unterbrach und pavillonartig in die 

Strafie vorkragte, um eine Taberna handelte, also eine regelrechte ’Eckwirtschafth 

Bei den bisher erwahnten Wasserleitungen handelt es sich ausnahmslos um Kanale 

fur Regen- und Gebrauchswasser. Indessen gab es auch ein unterirdisches Leitungs- 

system fur Trinkwasser. Es ist durch eiserne Muffen von Holzrohren bezeugt. Zwei 

der Deichelstriinge lagen neben der Nord-Siid-Strafie. Tonrohre waren anschei- 

nend kaum gebrauchlich; nur ein kleineres Bruchstuck ist bislang bekannt ge- 

worden. Da und dort gefundenes geschmolzenes Blei diirfte von Leitungen im 

Hausinnern oder von Laufbrunnenrohren stammen. Eine solche metallene Zu- 

leitung safi gewifi auch in einer figiirlich reliefierten Steinplatte eines Brunnen- 

stockes. Auf einer Kline(?) ruhend sind Venus in Gesellschaft ihrer Begleiterinnen, 

der drei Grazien, und Amor dargestellt (Bild 10). Die Kdpfe sind abgeschlagen, 

wie bei den meisten in Schwarzenacker gefundenen Bildwerken. Bemerkenswert 

die Fingerhaltung der linken Venushand: eine apotropaische Gebarde!

Manche bauliche Einrichtungen und Funde von Werkzeug und Gerat bezeugen 

verschiedene Gewerbe. Besonderes Interesse verdient die Anlage einer Tuch- 

walkerei in der norddstlichen Ecke des Grabungsfeldes (Bild 3 Ad u. Bild 11). 

Von einem grofien Steinbehalter ist ein Bodenbelag aus Steinplatten iibrig ge- 

blieben. Es sind die Einsatze der Aufienwande und an Pechresten die komplizierte 

Einteilung eines inneren Holzkastens zu erkennen. Dab der Kasten ein Fliissig- 

keitsbehalter war, bezeugt eine Abflufirinne. Unmittelbar daneben lagen Farb- 

knollen. Mit einigen Metern Abstand ist der notige Schlagtisch angeordnet.
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10 Schwarzenacker, Steinrelief eines Brunnenstocks.

Zwei Ofen einer Topferei kamen im siidlichen Grabungsareal zum Vorschein 

(Bild 12). Zugehdriger Scherbenschutt datiert ins 1. Jahrhundert n. Chr. Die 

Ofen verschwanden dann unter der Bebauung der spateren Kaiserzeit. Es scheint, 

dab die Topfer wegen der naher riickenden Wohnviertel in eine ’Vorstadt' aus- 

wichen. In der nordlichen Peripherie, jenseits des Lambsbaches grub R. Schindler 

1963 einen grofieren Topfereibetrieb des 2. Jahrhunderts aus18. Schon C. Klein 

fand (an anderer Stelle) Reste einer Topferei. Er vermutete eine Sigillatamanu- 

faktur.

Andere Spuren und Hinweise auf Gewerbe und Broterwerb sind u. a. ein Web- 

gewicht, ein Rebmesser, Eisen- und Kupferschlacken, Schreiner- und Leitungsbau- 

werkzeuge sowie arztliche Gegenstande. Schon im Jahre 1897 wurden nahe der 

Blies Reste und Einrichtungsgegenstande einer Eisenschmelze bzw. Schmiede ent- 

deckt19. Neuerdings fand sich in dieser Gegend das Bruchstiick einer steinernen 

Vulkanusfigur.

18 R. Schindler, Ber. der staatl. Denkmalpflege im Saarland 8, 1961, 54 ff.

19 Westdt. Zeitschr. 17, 1898, 365 f.
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11 Schwarzenacker, Spuren von 

Holzbottichen einer Tuch- 

walkerei.

Maftstab 1 : 100.

A n f a n g un d Untergang

Schwarzenacker lag in der westlichen Region des Stammesgebietes der Medio- 

matriker. Der eingangs erwahnte Friedhof bezeugt eine weit in die Vorgeschichte 

hineinreichende Besiedlung. Die ausgehende Bronzezeit ist belegt. Die Siedlung 

der spatesten Latenezeit lag wohl wie auch die Dbrfchen der anderen Epochen 

nahe der Blies. Der Ort, gewifi auch in rbmischer Zeit von Einheimischen bewohnt, 

dehnte sich in der friihen Kaiserzeit aus und erreichte noch im 1. Jahrhundert 

n. Chr. die obere Hanglage. Das vorgeschichtliche Graberfeld verschwand unter 

einer Strafie und Hausern. Ein neuer ’stadtischeF Friedhof entstand auf dem nahen 

’HeidenhugeF. Auch die Topferei mufite verlegt werden. Suchgraben zwischen den 

spatrbmischen Mauern erbrachten Spuren von Holz-Lehm-Bauten des 1. Jahr- 

hunderts n. Chr., eine Bauweise, die auch spater nie ganz aufgegeben wurde. Die 

Fundamente der alten Bauten wurden von den tief ins Erdreich gesetzten Stein- 

bauten zerstort. Schutt und Schwemmerde erhohten das Gelande im Laufe der 

Zeit betrachtlich. Manche Steinbauten sind eigentiimlich und gehen wohl auf Holz- 

konstruktion zuriick, so die quadratischen, aus Steinplatten gefiigten Schacht- 

brunnen. Auch fur die steinernen Vorratstruhen mochte man entsprechend den 

Kellergruben der Spatlatene-Hauser hblzerne Vorbilder vermuten. Im 3. Jahr

hundert jedenfalls bot sich ein Ortsbild nach romischem Muster dar. Weitlaufige 

Strafien, gefolgt von hellgetiinchten Kollonaden, gaben dem Ort ein durchaus 

stadtisches Aussehen. Gewifi noch opulenter als die jetzt erforschte Insula bot sich
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12 Schwarzenacker, friihrbmischer Topferofen bei Haus Nr. 6. - Mafistab 1 : 25.

das leider nicht mehr zugangliche Zentrum mit den zu erwartenden offentlichen 

Bauten, Tempeln und Thermen dar, und wenn wir heute iiberzeugt sein kbnnen, 

dab die Breitfurter Reiter fur Schwarzenacker bestimmt gewesen sind, so kbnnte 

man sich keinen besseren Platz dafiir als ein kleines Forum denken.

Schwarzenacker als Vorort einer reichen Ackerbaulandschaft, wie sie eingangs ge- 

schildert wurde, konnte Umschlagplatz und Marktort von vielerlei Giitern sein. 

Der Transithandel von Trier nach StraBburg bertihrte den Ort. Man nutzte die 

Bodenschatze - Stein, Ton und Eisenerz - und produzierte Tuch. An Fuhrbetrieb 

und Pferdezucht erinnert die 1954 gefundene Eponastele20 ebenso wie ein bron- 

zenes Votivpferdchen aus dem Untergrund des Saulenkellers.

Der Tempelbezirk von Bierbach mit seinen gallischen Umgangsbauten ist als 

Wallfahrtsort dieser Land- und Etappenstadt anzusehen. Eine gewifi nicht mindere 

religiose Bedeutung besah der nahe Klosterberg. Nach Tilemann Stella, einem 

herzoglichen Geometer aus dem 16. Jahrhundert, fanden sich dort ’abgottische 

Bilderh Ein kiinstlicher Hugel (H. 8,0 m; Dm. 40,0 m) auf dem Berg wurde mal 

als Rdmergrab, mal als Romerfestung angesehen (Bild 2,7). Der Sachverhalt 

konnte 1968 durch mehrere Einschnitte wenigstens teilweise geklart werden21. 

Es kam mit Front zur Bergnase hin eine der Krummung des Kegels folgende 

Freitreppe ans Tageslicht. Der Antritt ist mit den Buchstaben SAL bezeichnet. 

Vermutlich handelt es sich um ein Podium fur einen kleinen Tempel. Bei einer 

Ausgrabung im mittelalterlichen Klosterbereich wurden Jahre zuvor (1954-56)

20 Rolling, Germania 39, 1961, 484 f. Abb. 1 u. 2.

21 Rolling, Forschungen im rbmischen Schwarzenacker III (1969) 7 ff.
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Fragmente von Weihedenkmalern und unter der Vierung der Kirche ein Stein- 

belag, der als Fundament eines Weihealtars gedeutet wird, entdeckt (Bild 2,6). 

Ein Vorkriegsfund aus Schwarzenacker selbst ist der thronende Jupiter und die 

mitgefundene Figur einer Muttergottheit. Von besonderem Interesse ist eine im 

Historischen Museum der Pfalz befindliche, unedierte Kopie einer kleinen agypti- 

schen Fayencefigur, die angeblich aus Schwarzenacker stammt. Es ist ein als Grab- 

beigabe ublich gewesener Uschebti (Totenstellvertreter fur die Arbeit).

Aus dem kleinen Keltenort erwuchs so im 1. und 2. Jahrhundert eine Landstadt mit 

romischem Gewand. Andere Keltenorte wurden, wenn es die Verkehrssituation 

erforderte, schon bald nach der Okkupation verpflanzt. Hier in Schwarzenacker 

bestanden Bindungen traditioneller und vielleicht auch politischer Art, die den 

kurzen Sprung zur Fernstrafienkreuzung nach Beeden nicht erlaubten. In diesem 

Versaumnis liegt die Ursache fur den Untergang der Stadt.

Zunachst aber erfreute sich das Gemeinwesen uber Generationen hinweg gedeih- 

licher Verhaltnisse. Zeugnis eines wohlhabenden Btirgertums mag auch die wenige 

Kilometer aufierhalb liegende Villa urbana von Bierbach sein22. Die Truppe lag 

fern am Limes; hier im Hinterland bedurfte es keiner Garnison.

Die Situation anderte sich jedoch mit dem Fall des rechtsrheinischen Limes. Die 

verheerenden Germaneneinbriiche, welche Nordostgallien in den folgenden Jahr- 

zehnten erdulden mufite, sind bekannt. In diese Zeit, namlich in die fortgeschrit- 

tene zweite Halfte des 3. Jahrhunderts, fallt eine Brandkatastrophe in Schwarzen

acker. Zumindest das Stadtviertel der Flur ’Ungnade' wurde schlagartig 

vernichtet. Manche Hauser stiirzten sofort ein. Die Mauern schlugen um und be- 

deckten Strafien und Gehsteige mit Brandschutt. Das Dachwerk sank in die Keller 

und begrub die Habe der Burger. Im Keller des Hauses 2 fielen die Balken schrag 

zur Kellerwand, so daft die dort stehenden elf Amphoren heil blieben. In einem 

andern Keller lag verkohltes Getreide neben einer die Treppe hinabgerollten 

Schiissel. Eine Tischplatte rutschte samt dem noch darauf liegenden Gerat hinab. 

Die Eindringlinge zerschlugen das vorgefundene Steinbildwerk; fast ausnahmslos 

sind, wie bereits erwahnt, die Figuren ihrer Kopfe verlustig. Die Epona-Stele 

entging dem Wandalismus wahrscheinlich deswegen, weil sie mit der Figurenseite 

nach unten zu liegen kam.

Dem Sturm gingen Angstverstecke voraus, so der schon erwahnte Miinzfund von 

1915 und das Depot aus dem nahen Gutenbrunnental von 1821 (Bild 2,8)23.

All das bezeugt eine gewaltsame Zerstbrung. Den wahrscheinlichen Zeitpunkt 

verraten die Fundmunzen der Grabung. Die Reihe endet ziemlich abrupt um die 

Mitte der zweiten Halfte des 3. Jahrhunderts. An diesen Horizont schliefit sich 

zwanglos die zuletzt gebrauchte Keramik an. An Sigillata fand sich neben glatter 

Ware vornehmlich kerbschnitt- und barbotineverziertes Geschirr (Radchensigillata 

fehlt!). Anzeichen eines Wiederaufbaues oder auch nur versuchten Wiederaufbaues 

gibt es im derzeitigen Grabungsfeld nicht. Was verschiittet war, blieb liegen.

Die Ursache der Resignation ist in der nun ungiinstig gewordenen Gelandesituation

22 Kolling, ebenda II (1968).

23 Kienast a. a. O. Nr. 1180.
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des jedweder Befestigung baren Stadtchens zu suchen. Abseits der Strafienkreuzung 

gelegen und eng ins Tai eingepfercht, also in den Augen der Militars ohne jede 

strategische und taktische Bedeutung, konnte es im Fortifikationsprogramm der 

Spatzeit keine Rolle spielen. Sonstwo im rheinischen Hinterland, in Alzey und 

Kreuznach oder in den Vici an der Saar, entstanden Kastelle. Die Orte lebten nach 

den Zerstbrungen wieder auf und konnten sich einer gewissen Nachbliite erfreuen. 

Schwarzenacker jedoch war dem Untergang preisgegeben. Es gibt zwar noch 

geringe Spuren spateren Lebens, Miinzen des spaten 3. und des 4. Jahrhunderts. 

In groBen Teilen wurde Schwarzenacker also eine Geisterstadt. Schwemmsand 

iiberspiilte die StraBen und ebnete die Kellertrichter ein. Im Mittelalter machte 

man Acker, aber keine neue Stadt daraus. Zu dem totalen Wiistwerden trugen 

die mittelalterlichen Verkehrsumschichtungen bei. Eine den Ort beriihrende, Nord- 

Siid gerichtete Fernstrahe gab es nicht. Die sog. Lampertische Strafie fiihrte weitab. 

Die West-Ost-Strahe behielt zwar ihren Rang - sie wurde wichtige Geleitstrafie -, 

verlief aber in der alten Spur weiter nbrdlich. Es fehlte also jegliches Stimulans 

fur eine stadtische Wiederbesiedlung. Dem Sicherheitsbediirfnis fiir die mittel- 

alterliche StraBe wurde durch die Befestigung des Bergsporns von Homburg 

Rechnung getragen.

Obwohl Schwarzenacker ein mittelalterlicher Fortbestand versagt blieb, kann 

man, indem weiter nbrdlich eine neue Stadt, namlich Homburg, entstand, wenig- 

stens von einer geographischen Besiedlungskontinuitat sprechen.

Zum Troste fiir die archaologische Landeskunde verwahrt die Asche, der 

’Schwartze Acker' des Mittelalters, was selten der Fall ist, wohlerhaltene Sub- 

struktionen einer gallo-rbmischen Landstadt bis in unsere Tage. Wir kennen Villen 

und Kastelle in vielen Varietaten, kaum aber oder ganz skelettar, Kleinbiirger- 

bauten. In Schwarzenacker erscheinen sie in einer seltenen Detailfiille. Leider bleibt 

der antike Name weiterhin im Dunkel. Andere, geringere Rbmerorte sind gliick- 

licher dran. Ein vergleichsweise bescheidener Ort, wie Belginum im Hunsriick, hat 

seinen Namen. Fiir Schwarzenacker kbnnen wir nur hoffen, dafi ihn eines Tages 

ein Meilen- oder Weihestein mitteilt.




