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Zur Archaologie des Spiemonts

von 

ALFONS ROLLING

Um die Archaologie befestigter Berge bemiihte sich Reinhard Schindler, dem dieser Band 

gewidmet ist, seit seiner Ubersiedlung von Hamburg in den Siidwesten des Vaterlandes. 

Seine erste Station war Saarbrucken, wo er von 1959 bis 1965 als Landeskonservator wirkte. Es 

interessierten ihn im Saarland alsbald die unterm Moos der Geschichte ruhenden vorgeschicht- 

lichen Wallanlagen und verfallenen Burgen. Ein siebenmal versiegeltes Buch rheinischer Vor- 

geschichte gait es aufzubrechen. Also steckte sich Schindler gerade im Burgenwesen ein 

Arbeitsfeld ab, liefi sich vom Biiro nicht unterkriegen und setzte die Trutz- und Fliehburgen des 

Landes, auf Hochflachen, Bergnasen und Felsklippen in Schutt liegend, ins Forschungspro- 

gramm. Es ging um den wahren Gehalt der ,,Schanzen aus dem Pestkrieg", der „Hunnen- 

burgen" und ,,Raubschlbsser". Stimulans zum Auftakt des Saarbriicker Programms waren 

sicherlich die nur zum Teil publizierten Grabungsresultate von 1939 auf der Otzenhausener 

Befestigung, dem beruhmten ,,Hunnenring" mit seinen gewaltigen Trummermassen. Fur alle 

anderen vorgeschichtlichen Befestigungsanlagen des Landes gab es bis dahin, was Fortifika- 

tionstechnik, Ethnikon und Zeitstellung betrifft, nur Mutmafiungen. Gewiihlt hat man man- 

cherorts in heimatkundlichem Eifer, erzielt so gut wie nichts, und so auch auf dem Spiemont, 

wo es vor nicht allzulanger Zeit noch aufeinandersitzende Quadersteine zu sehen gab. Des- 

wegen hiefi die betreffende Bergnase ,,Schlofiberg" und heifit auch heute noch so. Ein uber die 

Haufen von Steintrummern sich Gedanken machender Gelehrter von vor 300 Jahren, dem 

jedoch kein Reim darauf einfiel, nannte die Anlage ,,alt Raubschlofi".

Aber Festungen sind nun mal schwer zu knacken und noch schwerer zu erforschen. Nur selten 

schaut aus den Wallen und Schuttmassen ein bautechnisches, ethnisches oder zeitliches Merk- 

mal hervor. Kein anderer archaologischer Stoff ist sproder und dem Spaten widerwartiger als 

die Baumaterialien eines murus gallicus, wie sie gerade im Saarland Verwendung fanden, 

namlich kleingeklopfter Quarzit und vulkanischer Fels. Reinhard Schindler unterzog sich der 

Miihsal und bewaltigte die Steinmassen unzahliger Suchschnitte und Flachenaufdeckungen, 

hier im Lande und spater in Hunsriick und Eifel. In den Jahren zwischen 1959 und 1965 er- 

forschte er - obschon auch an anders gearteten Objekten tatig, man denke an das Grabungs- 

unternehmen im Vicus Dillingen-Pachten - nicht weniger als vier Befestigungen, die auf dem 

Limberg bei Wallerfangen an der mittleren Saar, die Humburg im dortigen Hinterland, die 

Walle auf der Montclair-Anhbhe bei Mettlach und die Burg auf dem Berge Mommerich im 

Hunsriickvorland. Die Ergebnisse der Grabungen, statistische Erkenntnisse fiber die anderen 

Burgen und das Fundmaterial von Otzenhausen veroffentlichte der Jubilar in seinem Buch 

,,Studien zum vorgeschichtlichen Siedlungs- und Befestigungswesen des Saarlandes" (1968). 

Die Grabungsberichte sind gefolgt von wirtschafts- und stammesgeschichtlichen Exkursen.

Dieses Schindlersche Werk vermittelt ein anschauliches Bild der Vorgeschichte zwischen Mosel 

und Blies. Mit ins Bild gesetzt sind die nicht naher erforschten geschichtstrachtigen Berge, aus- 

geschieden sind die zu Unrecht als befestigt gewesen angesehenen Positionen, die sich als 

Pseudo-Burgen in der landesgeschichtlichen Literatur fortschleppten, weil vielleicht kiinstliche
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Terrassen zu beobachten sind, Ackerstufen und Plateau-Kanten einer unbefestigten Hohen- 

siedlung. Es gibt jedoch auch den Fall, wo augenscheinlich eine Befestigung existierte, jedoch 

weder das Gelande noch irgendwelche Archivalien auf Anhieb Zeitstellung und Umfang er- 

ahnen lassen und der betreffende Berg der dubiosen Quellenlage wegen ins forschungsge- 

schichtliche Abseits geriet. Es trifft das in lehrreicher Form auf den Spiemont zu.

Dieser liegt im nordlichen Saarland bei der Stadt St. Wendel an der oberen Blies, einem nach 

Siiden eilenden Zuflufi der Saar. In der alteren Karte 1:25 000 ist sein westliches, steil zur Blies 

abfallendes Ende mit,, Rom. Kastell" bezeichnet. In einem neueren Druck steht beigeschrieben 

,,M. Alterl. Burgstelle". Die Einwohner der Dorfer beiderseits, Ober- und Niederlinxweiler, 

sagen einfach ,,Schlofiberg".

Mit Reinhard Schindler beging ich vor nun schon vielen Jahren eben den SchloBberg, um ihm 

Merkmale dieser oder jener Zeitstellung abzugewinnen. Doch der Wald war dicht, und ent- 

scheidende Merkmale blieben im Gestriipp verborgen. Es gab zwei in den Gipfelgrat mehr und 

weniger tief schneidende Abschnittsgraben und dazwischen einen Berg von Steinschutt, 

jedenfalls nichts, was auf vorgeschichtlich oder romerzeitlich deuten mufite. Das anscheinend 

begrenzte, damals schwer uberschaubare Areal schien eher den fortifikatorischen Erforder- 

nissen des hohen Mittelalters zu geniigen, und damit gingen scheinbar iiberein gewisse 

Archivalien.

Fur das Jahr 1328 heifit es, Graf Johann von Saarbriicken habe dem Erzbischof Balduin von Trier 

den Berg Spuyemont verkauft und als Lehen zuriickerhalten und verspreche, von dem Berg 

her der nahen Feste St. Wendel keinen Schaden zuzufiigen1.

1355 bekundet der gleiche Graf, auf bestimmte Forderungen an den Bischof verzichten zu 

wollen und so auch auf ,,Hilfe des Baues auf dem Berge Spiemont"2. 38 Jahre spater wird ein 

Saarbriicker Burger namens Hans von Spiemont genannt und daraus auf Burg und Burgherrn 

geschlossen3.

Dieses ist den nassau-saarbriickischen Regesten zu entnehmen, und es reflektierte dariiber 

Kurt Hoppstadter, ein Kenner der mittelalterlichen Burgenlandschaft im Westrich4. Hopp

stadter bemerkt hinzu, von einem rbmischen Kastell konne nicht die Rede sein, alienfalls von 

einer Warte, die auf dem Berg festgestellten Spuren stammten jedoch aus spaterer Zeit.

Und so wurde denn einvernehmlich, Verfasser voran, der Berg als weder vor- noch friih- 

geschichtlich relevant abgetan.

Allerdings gab es, damals nicht bekannt geworden, verstreute und versteckte Nachrichten 

uber archaologische Beobachtungen aus alterer Zeit, welche Zweifel an der Mittelalter-These 

batten schiiren konnen, wie weiter unten auszufiihren ist. Doch diese ruhten in entlegenen

1 A. H. Jungk, Regesten zur Geschichte der ehemaligen Nassau-Saarbriickischen Lande. Mitt, des Hist. Ver. 

fur die Saargegend 1914/1919, Nr. 1169.

2 Ebd. Nr. 1593. - Vgl. Fr. Kollner, Geschichte des vormaligen Nassau-Saarbriickischen Landes und seiner 

Regenten. I. Geschichte der Grafen und Fiirsten von Saarbriick (Saarbriicken 1841) 117.

3 A. Kollner, Geschichte der Stadte Saarbriicken und St. Johann, I (1865) 49. Die Nachricht ist Urkunden des 

Deutsch-Ordens zu Saarbriicken entnommen.

4 K. Hoppstadter, Historische Geheimnisse um den Spiemont, Heimatbuch des Kreises St. Wendel 1953/54, 

27-31. -Ders., in: Geschichtl. Atlas fur das Land an der Saar. Veroffentl. des Inst, fiir Landeskunde des Saar- 

landes, Karte Mittelalterl. Wehrbauten (Saarbriicken 1971).
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Akten, und so wurde denn einer der geschichtstrachtigen Berge des Saarlandes, mans speculae, 

wie ihn ein im Altertum bewanderter Gelehrter des vorigen Jahrhunderts nannte, in den ar- 

chaologischen Erorterungen beiseite gelassen.

Nach Jahren liefi dann eine erneute Begehung des Berges im nunmehr lichteren Geholz den 

ganzen Umfang der Befestigungsanlagen und deren vor- und friihgeschichtlichen Charakter 

erkennen. An einer romerzeitlichen Abkunft eines Teiles der Trimmer konnte kaum noch 

Zweifel sein. Es erfolgte ein entsprechender Eintrag in den geschichtlichen Atlas des Saar

landes5.

St. Wendeler Geschichtsfreunde beharrten freilich auf der Deutung ins Mittelalter und zeigten 

sich interessiert an einer Ausgrabung, um aus einem erhofften Bering einiges hochzumauern 

und ein Denkmal zu schaffen6. Bei einer zu diesem Zweck anberaumten Besichtigung wurde 

der romische Charakter der Anlage offensichtlich: aus einem von Schatzgrabern verwiihlten 

Steinhaufen schaute ein mit schwalbenschwanzfdrmiger Ausarbeitung versehener grofier 

Quaderstein hervor. Besonders beim Bau von Befestigungen, aber auch an sonstigem Quader- 

werk (von grofien Grabmalern beispielsweise), erhielten aneinanderstofiende Steine einen 

festen Halt, indem in jeden Stofi gegenstandig ein schwalbenschwanzformiges Klammerloch 

gehauen wurde und die aneinandergeriickten Steine also mit einer Holzklammer verbunden 

werden konnten.

Vielleicht wollte der betreffende ,,Hobby- Archaologe" etwas Kostbareres finden. (Es heifit in 

den Taldorfern, auf dem Schlofiberg sei eine goldene Kutsche vergraben. Den Deichselknauf 

kbnne ein Hahn freischarren.7) Wenig spater waren zwischen Nacht und Nebel wiederum 

Quadersteine zum Vorschein gekommen, diesmal reliefiert und mit fragmentierten Bildern 

versehen8.

In Anbetracht dieser „Vorleistungen" war eine Grabung geradezu geboten, schon um weiteren 

unerlaubten dilettantischen Unternehmungen zuvorzukommen. Es war nicht schwer, das 

Interesse dafiir bei Biirgermeister und Stadtrat zu wecken, und so fand in den Jahren 1979 und 

1980 mit besonderer Unterstiitzung durch die Stadt St. Wendel und in bestem Einvernehmen 

mit der staatlichen Forstverwaltung mit grofierer Mannschaft eine durchgreifende Unter- 

suchung statt9. Gleichlaufend waren alle gedruckten, handschriftlichen und miindlichen 

Nachrichten zu sammeln, die direkt oder indirekt vom Berg und seiner naheren Umgebung 

handeln. Die Ergebnisse der Grabung gilt es nunmehr auszuwerten und in Einklang zu bringen 

mit den Niederschriften fiber neuerliche Gelandebeobachtungen und den aufgehauften Ar- 

chivalien. Reste von freigelegten Steinmauern stammen von einer spatromischen Befestigung. 

Graben, Walle und kiinstliche Terrassen liefien eine keltische Vorlauferburg erkennen. Ton- 

gefafischerben und sonstige Kleinfunde, auch Bruchstiicke von runden Getreidemuhlen, sind 

der Latene-Stufe D zuzuordnen. Ein dem tiefen Abschnittsgraben vorgelagerter, jetzt ver- 

schiitteter Graben geringerer Tiefe konnte ausgekundschaftet werden und im Anschlufi daran, 

die Nordseite des Berges hinablaufend, Wall und Graben, iibergehend in ein mehrfach gestaf- 

feltes System von Terrassen und Graben.

5 Atlas, Vor- u. Fruhgeschichte III a) Ubersichtskarte zur Romerzeit (1965).

6 Besonders Herrn Kaufmann Friedrich Houy ist fur die Aktivitaten zu danken.

7 A. Kolling, Die Sage von der Goldenen Kutsche. Ber. Staatl. Denkmalpflege im Saarland 9, 1962, 28-34. An 

den Sagenorten finden sich romische Siedlungsreste.

8 Heinrich Rafiier, Niederlinxweiler, ist fur die Fundmeldung zu danken.

9 Biirgermeister August Feller unterstiitzte die Grabung in mannigfacher Weise. Sie fand statt im besten Ein

vernehmen mit Forstoberrat Dieter Nauhauser.
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Abb. 1: Fundkarte Niederlinxweiler, Spiemont

Die Grabungsergebnisse im einzelnen darzulegen, mufi einer besonderen Publikation vor- 

behalten bleiben. Im Rahmen dieses Aufsatzes gilt es zunachst, die Forschungsgeschichte und 

das gesammelte schriftliche und miindliche Quellenmaterial mitzuteilen und in einem Voraus- 

bericht den neugewonnenen siedlungsgeschichtlichen Standort zu umreifien.

Zuvor erscheint es angezeigt, in einigen Strichen die Lage und Gestalt des Spiemont zu 

skizzieren (Abb. 1 und 2): Dieser ist ein ost-west-gerichteter schmaler Riegel zwischen Ostertal 

und Bliestal. Der Berg steigt im Osten mafiig an aus einer Hochflache, die seit alters ,,Hohfuhr" 

heifit, kulminiert bei Punkt 400,5 NN mit 140 Metern fiber der Talsohle, lauft in welliger Skyline 

weiter nach Westen, schniirt sich zu einem bisweilen scharfen Grat, bildet die ,,SchloBberg"- 

Kuppe, verbreitert sich wiederum etwas, um dann mit dem gegeniiberliegenden Steinberg 

jene steile, enge Kerbe des Bliestals zu bilden, die man friiher ,,Klaus" nannte (der Geograph 

spricht von der ,,Linxweiler Pforte"). Hier zwangt sich der Flufi durch den harten Kuselit. Von 

oben geht der Blick uber sanft gewellte Berge im Siiden, nach Westen stuft sich der markante 

Schaumberg hoch, gebildet aus ahnlichem vulkanischem Pfropfen wie der Spiemont. Im 

Norden liegt das ,,Sankt Wendeler Becken". Acker- und Wiesenmulden beiderseits mit Boden
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Abb. 2: Niederlinxweiler, Spiemont

aus Verwitterungslehm carbonischen Untergebirges gewinnen an Bonitat, weil es viele Quellen 

gibt und Berge den Nord- und Ostwind abmildern. Bei der ,,Klaus" wurde, besonders im 

18. Jahrhundert, im Stollenbetrieb Kupfererz abgebaut10. Flur,, Auf Henschhof" hat Sandstein 

im Berg, Flur ,,Billerfeld" Achat, die ,,Hohfuhr" Rotel11.

Die Landschaft bot somit auch fur die vorgeschichtliche Zeit einigen Besiedlungsanreiz. Es be- 

sticht im Landschaftsbild vor allem die Sperr- und Aussichtslage des Berges, geeignete Position 

fur Burgen, sei es, um damit das Tai iiberwachen und sperren zu konnen, sei es, um Zuflucht 

zu haben oder auch, um von hoher Warte friedlichen und kriegerischen Verkehr iiberschauen 

zu konnen. Die letztere mogliche Funktion scheint aus dem Namen zu erhellen. Ein friiher

10 J. Diehl, Dorfbuch Niederlinxweiler (1938) 13 und 19. Ein Kupfererzstollen wurde im Jahre 1763 angehauen 

und 1937 kurzfristig wieder in Betrieb genommen. Am FuB des Berges, nahe der Blies, befanden sich zwei 

Stollen iibereinander. Der eine, noch often gewesene Stollenmund wurde von der Forstverwaltung zuge- 

schiittet (miindl. Auskunft von H. Schwingel).

11 Nach H. Schwingel.
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etymologischer Versuch lafit ihn mit spei mans im Romisch-Lateinischen wurzeln12. Das bedeu- 

tet ,,Berg mit Aussichtswarte". Der Vorzug ist jedoch einer mittellateinischen Namenpragung 

zu geben. Analog anderen Gelandenamen13 wiirde danach ,,-mont" (oder „-munti") befestig- 

ter Berg heifien, hinzu ,,Spie-zz bzw. ,,Spue-zz aus zzspeculazz verformt.

Das ungewbhnliche Erscheinungsbild des Berges, seine Gestalt, sein Fels, seine Mineralien 

und die zwielichtige ,,Kulturbeschaffenheitzz liefi aus ihm selbst ein Spekulations-Objekt wer- 

den. Der Berg erregte gleichermafien natur- und kulturgeographisches Interesse. Friihestes 

Zeugnis dafiir, und zugleich ein friihes Zeugnis fiir archaologisches Interesse im Rheinland zur 

Zeit des Dreifiigjahrigen Krieges, ist ein Bericht des saarbriickischen Kanzleibeamten J. C. 

Kilburger aus dem Jahre 163214. Dieser Ottweiler Untertan war von seinem Saarbriicker Vor- 

gesetzten Job. Andreae aufgefordert worden, Nachforschungen dariiber anzustellen, was es 

mit den Triimmern und iiberhaupt mit dem Spiemont auf sich babe. Der streng verlangte 

schuldige Bericht, abgedruckt in der ,,Genealogia Saraepontana", lautet wie folgt:

,,Anno 1632, den 14. August, ist Forster Peter zu Oberlinxweiler, seines Alters von ungefahr an 

etlichen und siebenzig Jahr fiirgefordert und befragt worden, was ihm von einem Berg zwischen 

beiden Linxweilern, Spiemont, bewuBt, auch bey seinem Gewissen auszusagen, was von ge- 

dachtem Berg von den Vorfahren vernommen hatte. Sagt, der Berg Spiemont, welchen er von 

Jugend auf also von den Alten nennen horte, lage zwischen Nieder- und Oberlinxweiler, doch 

dem letzteren Ort naher als dem ersteren. Darauf hat von Alters ein Schlofi alter Anzeige nach 

gestanden, sey jetzt aber so gar verfallen, dafi man aufierhalb der doppelten Graben, so aus der 

Anzeige nach um gemeldt Schlofi gehabt habe, keine Mauern mehr sehe. Das Schlofi hatte man

12 Erster Bericht des Vereins zur Erforschung und Sammlung von Altertumern in den Kreisen St. Wendel und 

Ottweiler (1838) 27. - Studienprofessor Fr. Schrdter, Saarbriicken: ,,Man hat den Namen Spiemont schon 

friiher etymologised gedeutet durch speculae mons. Ich lasse die Richtigkeit dieser Erklarung auf sich 

beruhen. Doch ist so viel sicher, dafi, wenn ein Rbmerbau auf demselben nachweislich vorhanden gewesen 

ist, derselbe einer specula gedient haben wird." Uber die rbmischen Niederlassungen und die Rbmerstrafien 

in den Saargegenden, Mitt, des Hist. - antiqu. Ver. fiir die Stadte Saarbriicken und St. Johann und deren 

Umgegend, III, 1859, 19 f.

13 H. Engels, Die Ortsnamen an Mosel, Sauer und Saar und ihre Bedeutung fiir eine Besiedlungsgeschichte 

(Trier 1961) 43 ff., bes. 44 f. - In der Urkunde von 1328 heifit es ,,Montem Spiemont, situm inter villas ad. 

S. Wendalinum et Lengesvilre" (s. Anm. 1). - In einem Weistum wird der Berg ,,Spemmutte" genannt 

(D. Staerk, Die Wiistungen des Saarlandes. Verbffentl. der Komm. fiir saarl. Landesgeschichte und Volks- 

forschung VII, 1976, 254). - Vgl. E. Christmann, Die Bedeutung der ,,Spiegel-" und ,,Spielberge" fiir die 

Rbmerstrafienforschung in Siidwestdeutschland, Pfalzer Heimat 1, 1950, 43-48. - Ders., Pfalzer Heimat 10, 

1959, 6 ff. - Fr. Sprater, Speyer, akzeptierte die Auslegung von Christmann (s. Sprater, Das rbmische Eisen

berg, 1952, 12 ff.). - Speculae spielen eine Rolle in dem handschriftlichen Werk des Pfarrers Philipp Schmitt 

(seit 1848 in St. Paulin, vorher Dillingen-Saar) ,,Landkreis Trier", B. 234—238.

Der Name ,,Litermont" ist analog gebildet. Dieser Berg beherrscht nahe der Saar das untere Primstal. Auf 

seinem Gipfel sind Walle und in den Fels gehauene Graben zu beobachten. In der alteren landeskundlichen 

Literatur wird fiber dortige rbmische Reste berichtet, die man einer militarischen Warte und Vorlaufer einer 

mittelalterlichen Burg zuschrieb (Fr. Schrbter, Uber die rbmischen Niederlassungen und die Rbmerstrafien in 

den Saargegenden, II [Saarbr. 1852] 27 und III [Saarbr. 1859] 20). Spater wird angemerkt, fiber eine 

Burg sei nichts Urkundliches aufzufinden: ,,Auf dem Litermont mufi tatsachlich eine Befestigung gestanden 

haben, wie die noch erhaltenen Spuren von drei Wallen und Graben und geringe Mauerreste ausweisen. 

Wegen des vblligen Fehlens an urkundlichen Erwahnungen mufi die Zerstbrung jedoch schon sehr friih 

angenommen werden." (W. Zimmermann, Die Kunstdenkmaler der Kreise Ottweiler und Saarlouis [Dussel

dorf 1934] 328. Hoppstadter a. a. O. [Anm. 4] vermerkt eine Burg.)

14 Joh. Andreae, Genealogia Saraepontana der alleinigen Grafen zu Saarbriicken, in spezie die Grafschaft Saar

briicken, Ottweiler, Hohenburg und die Voigtei Herbitzheim (1638). Handschr. VIII 44 im Hist. Ver. Saar

briicken (Abschrift von Pfarrer Joh. Fr. Rbchling).
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wie der Berg genannt. Es waren noch uff diese Stund groBe Stein, so sehr alt, zu beiden Linx- 

weilern zu sehen, welche Steine, wie er jeder Zeit gehort hatte, von dem zerstorten oder zer- 

fallenen Schlofi waren geholt und dahin gefiihrt worden. Unten am Berg sey noch auf diese 

Stunde eine Starke Brunnquell, so der Bergbrunnen heutigen Tages heifie, dessen Wasser die 

Inwohner uff besagtem Berge sollen gebrauchi haben. In selbigem Brunnen hatte ein alter 

Mann von Oberlinxweiler, Clofi Trentz genannt, so nunmehr gestorben, vor ungefehr 15 Jahren 

einen Kopf, das mittlere Teil aus einem sehr groBen messingnem Krahnen, so die Kiefern in 

groBen Kellern gebrauchen, gefunden.

Daher die Alten gemutmafit batten, dafi auf solchem Berg ein grofies Thun der Hofhaltung 

miisse gewesen seyn. Das SchloB, hatte er von Alten gehort, ware vor Zeiten von Junkern 

bewohnt gewesen, aber von den Geschlechtern nichts vernommen. Sagt auch, es wiirden 

noch heutigs Tags aus der Pfarr Linxweiler etliche Giilten uff das Haus Dagstuhl geliefert, 

diesselbige waren zwar bey seinem Gedenken daselbst hin geliefert worden; es hatten aber die 

Alten dafiir gehalten, dafi solche Giilten fur Alters uff Berg Spiemont waren gehdrig gewesen. 

Folgendes Donnerstag uff voriges Datum bin ich uff Befehl uff dickbemeldtem Berg geritten, in 

Beyseyn Herrn Pfarrers zu Niederlinxweiler und gedachten Forsters Peter, darauf ich, was 

genannter Forster hiervon erzahlt, ganz eigentlich befunden, und dafi daselbst eine Wohnung 

oder Gebaude, jedoch gewifilich fur sehr vielen Jahren gestanden, dieweil darauf viel barter 

Stein, daran die Kalkspeis sehr fest geklebet, gefunden worden, dafi es ein weitleufig Werk 

und zu denen Zeiten sehr wohl verwahrt gewesen, geben die Anzeigen der doppelten Graben, 

so uff beyden Seiten des Berges, da der selbe gleich ist um das Haus miissen uffgeworfen 

gewesen seyn; und kann daneben, dafi solches Gebau durch grofie Feuersbrunst unterge- 

gangen sey daher gemutmafit werden, weil an gemeldetem Ort sich Stiicke als von geschmol- 

zenen harten Erzsteinen auch befinden.

Uff der einen Seiten unten am Berg gegen Niederlinxweiler ist eine starke Brunnquell, darin der 

Krahnenkopf, wie der Forster erzehlet, hat soil gefunden worden seyn. Uff der andern Seite 

am Berg gegen Oberlinxweiler haben die Alten viel hiibsch geheuene Steine ausgehackt, da von 

noch etliche runde steinerne Saulen an Clossen Hansen Haufi zu sehen. Der ausgegrabenen 

steinernen Saulen eine ist auch noch hier zu Ottweiler an des alten Schulzen sei. Behausung zu 

sehen. Ebenmafiig fanden sich sehr alte Steine in Mauern oder Giebeln Hauser gesetzt, daran 

alte Bilder gehauen. Zu Niederlinxweiler an der Linde ist ein grofier alter Stein, daran ein Bild 

uff einem Thron sitzend und beneben demselben vier Bilder stehend ausgehauen. Hinter den 

Bildern finden sich noch etliche Formen von alten Gefafien, so zum Opfer oder sonst mbchten 

gebraucht worden seyn. Welche Stein man eigentlich dafiir halt von oftgem. Gebau miissen 

genommen worden seyn. Ferner ist nichts erkundig oder zu sehn gewesen. So hier mit ich 

unterdienstlich berichten sollen.

Ottweiler, den 16. 8. 1632, J. C. Kilburger."

200 Jahre spater beschaftigte sich der im Jahre 1836 gegriindete St. Wendeler Historische Verein 

mit den Altertiimern der nahen und ferneren Umgegend des Spiemonts. Am nordostlichen 

Anstieg des Berges wurden in Flur ,,Auf Henschhof" rbmerzeitliche Mauern in einer Aus- 

dehnung von 150 Fufi ausgegraben. Man fand Saulenstiicke, ein Steinrelief mit nacktem Kna- 

ben und Vogel, eine Wasserleitung und Miinzen von Claudius II. bis Licinius. Das Gebaude sei
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durch Brand zerstort worden, ist berichtet15. Einige Jahrzehnte spater rekonstruierte ein Saar- 

briicker Studienprofessor den Verlauf einer nahe vorbeifiihrenden, das Bliestal mit dem Oster- 

tal verbindenden Fernstrafie. Sie nimmt den Anstieg zur ,,Hohfuhr" und lauft zuvor uber den 

,,Kleinen Heidenhiibel", einen Auslaufer des Spiemontriickens, wo ein ,,genau 10 FuB" brei- 

tes, von ,,Liniensteinen" gesaumtes Pflaster festgestellt wurde16. Westlich der Blies kam das 

Pflaster in der Scheune zur Walkmiihle zum Vorschein17.

Jahrzehnte spater, 1891, fand am ostlichen Ende des Spiemonts in Flur ,,Kalkofen" eine Aus- 

grabung statt in romischen Siedlungsresten. Die freigelegten Mauern sind nicht beschrieben. 

Nur ein gut erhaltenes Badebecken fand erklarende Worte. Es schaute ein Bleirohr hervor mit 

Bronzekappe und KJappverschluB18. Aufier ,,Tdpfen und Ziegelsteinen" kam auch eine ,,aus 

Sandstein hergestellte Statue" zum Vorschein19.1901 fanden wiederum die Mauern ,,Hensch- 

hof" ein Interesse. Das Trierer Museum besorgte eine Aufmessung. Der Gebaudegrundrifi ist 

ganz fragmentarisch. Ein langerer Korridor gibt sich zu erkennen20. Aus dieser Grabung 

stammt eine germanische Lanzenspitze, die besondere Beachtung verdient und weiter unten 

eingehender besprochen werden soli.

Die miindliche Uberlieferung spricht von einem heidnischen Steinbild, das an der Innenwand 

der friiheren gotischen Kirche zu sehen war, und auch aufien nach dem Kirchhof seien Bilder 

eingemauert gewesen21. Das erganzt und bestatigt den Bericht Kilburgers, wonach es in Nie-

15 Erster Bericht St. Wendel (s. Anm. 12). - Verfasser des inhaltsreichen Bandes ist der Regierungs- und Landrat 

Erasmus Theodor Engelmann, der mit Lyceumsdirektor Johannes Schue i. J. 1836 den ,,Verein fur Erfor- 

schung und Sammlung von Altertumern in den Kreisen St. Wendel und Ottweiler" gegriindet hatte. Engel

mann mufite spater wegen liberaler Gesinnung aufier Landes gehen. Der Verein loste sich auf. Reste seiner 

Sammlung wurden dem Rhein. Landesmuseum in Trier iiberstellt. - Uber den Ersten Bericht s. Besprechung 

in Bonner Jahrb. 1, 1842,100 ff. - Vgl. A. Kolling, Friihe archaologische Denkmalspflege im Kreis St. Wendel, 

Heimatbuch des Landkreises St. Wendel 12, 1967/1968, 18-23. - Zu den Miinzen: D. Kienast, Die Fund- 

miinzen der romischen Zeit in Deutschland, Abt. Ill Saarland (Berlin 1962) Nr. 1197.

16 Schrdter a. a. O. (Anm. 12) 16 f. (fufiend auf Erster Bericht 25). Siehe auch M. Muller, Beitrage zur Urge- 

schichte des Westrichs (1896) 47 u. 52. - Die Strafie ist nicht vermerkt bei J. Hagen, Rbmerstrafien der 

Rheinprovinz (Bonn 1931). Uber Schrdter der Trierer Gelehrte Steinhausen: ,,Die Darlegungen des verdienst- 

vollen fleifiigen Forschers sind mit Vorsicht zu benutzen" (Zur Geschichte der alteren Erforschung der 

RbmerstraBen um Trier. Trierer Zeitschr. 3, 1928, 15). Die Linxweiler Aufschliisse sollte man jedoch nicht 

bezweifeln. Fundumstande und Ortlichkeit bekraftigen einander im Wahrheitsgehalt. Steinhausen be- 

zeichnet das Arbeitsfeld RbmerstraBen zu Recht als schwieriges Gebiet der Forschung. Seit dem letzten Krieg 

hat sich der Rdmerstrafien-Enthusiasmus gemafiigt. Zuletzt P. Goessler, Zur Geschichte der RbmerstraBen- 

Forschung in Deutschland. Serta Hoffilleriana, Zagreb 1940, 201-209. Darin hinsichtlich der Spiemonter 

Nachbarschaft: ,,Die RbmerstraBen der Pfalz, immer noch trotz F. Spraters eifrigen Bemiihungen ein 

Schmerzenskind . . .".

17 Skizzenbuch Landesmuseum Trier Nr. 32,6.

18 Muller a. a. O. (Anm. 16) 60 f. - Rhein. Landesmuseum Trier, Inv.-Nr. 07, 872. - E. Samesreuther, Rbmische 

Wasserleitungen in den Rheinlanden. Ber. RGK 26, 1937, 92 Taf. 12,5. - W. Haberey, Fiihrer des Rhein. 

Landesmuseums in Bonn 37, 1971, Abb. 85.

19 Diehl a. a. O. (Anm. 10) 18.

20 Bonner Jahrb. 108/109, 1902, 359 f. (Ackerparzellen 279, 350/280 u. 281). - Westdt. Zeitschr. 20, 1901, 364. - 

Eine Grundrifiaufnahme vom 21. u. 22. 3. 1901 befindet sich im Museum Trier, Skizzenbuch Nr. 32, 4 u. 5. 

Der ergrabene Befund ist sehr fragmentarisch. Nur ein Raum stellt sich als Korridor (4,20 x 27,20 m) in ganzer 

Ausdehnung dar. Das Mauerwerk konnte uber eine Strecke von 70 Metern verfolgt werden. Die Art des Ge- 

baudes lafit sich nicht bestimmen (im Skizzenbuch heiBt es ,,Rbmische Villa", es ist ein Saulenkapitell abge- 

bildet, toskanische Ordnung). Es ist berichtet von einem 6 FuB breiten Gang mit noch 6 FuB hohen Mauern in 

Richtung Spiemont. Vor einigen Jahren, als die dortige Wohnsiedlung entstand, kamen wiederum Mauern 

und Saulenstiicke, darunter ein Kapitell, zum Vorschein (mundl. Auskunft H. Schwingel).

21 Diehl a. a. O. (Anm. 10) 36 f.
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derlinxweiler Steine mit Bildern gab, die ,,von oftgem. Gebau (dem ,Schlofi' auf dem SchloB- 

berg) miissen genommen worden seyn". Als urspriinglich dem Boden der Ortslage verhaftet 

schildert der Pfarrer von Ottweiler, Johann Anton Hansen, im Jahre 1859 einen archaologischen 

Befund. ,,Die alte Mutter Mayers" hatte er soeben beerdigt, war auf dem Heimweg und be- 

merkte in der Baugrube zum neuen Schulhaus eine Mauer, Brandasche und ein menschliches 

Skelett mit beiliegendem Schmuck (?). Er notierte, es sei das wohl ein Zeugnis des Jahres 407 

oder 45122. Hansen erinnert sich, offers von Romermauern der Ortslage erfahren zu haben, 

und meint, es konnte hier ein Vicus gewesen sein. Romermauern wurden auch von der Nieder- 

linxweiler Feldflur bekannt23. ,,In der Aetzenbach" gab es ausweislich steinerner Aschebehalter 

ein Graberfeld24.

Weit haufiger sind jedoch Funde aus dem Keimbachtal von Oberlinxweiler, ,,alte Steine in 

Mauern oder Giebeln Hauser gesetzt, daran alte Bilder gehauen" (Kilburger) sind erwahnt. Als 

im Jahre 1901 in ,,Henschhof" gegraben wurde, bemerkte der Trierer Museumstechniker an 

einem Gebaude unweit der Romermauern einen Inschriftrest25. Bezogen auf Henschhof steht 

zu lesen: ,,von der Ausgrabungsstelle 2 Saulchen mit Taubchen, die ein Oelblatt (Olzweig!) 

halten, nach St. Wendel durch Coburger Herren geschafft"26.

Bei weitem die meisten Fundpunkte auf der archaologischen Verbreitungskarte sind jedoch 

Vermessungsingenieur Heinrich Schwingel aus Oberlinxweiler zu verdanken, der in Zu- 

sammenarbeit mit dem Saarbriicker Museum sondierte und kartierte, Zufallsfunde wahrnahm, 

die schon vergessenen Positionen erkundete und die mundlichen Uberlieferungen aufzeich- 

nete. Im Jahre 1938, so schreibt Schwingel, kam im Abraum des grofien Steinbruchs am nord- 

lichen Abhang des Spiemonts ein Brandgrab zum Vorschein. In einer kleinen, aus Hartsteinen 

gesetzten Kammer von 60x60 Zentimetern im Eichten fanden sich drei Gefafie, Armreifen und 

eine Bronzefibel. Eine grofie Platte deckte die Kammer zu. Aus Flur ,,Krummwies", wo Mauern 

im Boden ruhen, hob vor 25 Jahren der Pflug einen halben romischen Mahlstein hervor27. Eine 

ganze Anzahl weiterer Siedlungsstellen stellte Schwingel fest. Sie streuen in auffalliger Weise 

um den schon genannten ,,Heidenhugel" (s. Abb. 1). Die Gegend weiter ostlich heifit ,,Biller- 

feld" (Bilderfeld?), die Quelle des Keimbachs ,,Billerbrunnen"28. Nahe dabei, auch von

22 Bericht im Museum Trier, in Abschrift von H. Rafiier mir mitgeteilt. - Hansen publizierte in den Bonner Jahr- 

biichern (10, 1845, 12 ff.), war Mitglied der Preufiischen Nationalversammlung und liberaler Gesinnung ver- 

dachtig. H. Willscheid, Johann Anton Hansen, Pfarrer in Ottweiler 1838-1875, seine Tatigkeit als Schrift- 

steller. Heimatbuch des Kreises Ottweiler 1950, 84—87. Siehe auch Hansens Zeitschrift ,,Treveris" 11840, XII f.

23 Flur ,,Unter der Kloppheck". Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im Saarland 19, 1972, 36.

24 F. Hettner, Die romischen Steindenkmaler des Provinzialmuseums Trier (Trier 1893) Nr. 180. H. Rafiier 

lokalisierte die Fundstelle. - Ohne nahere Fundortangabe befinden sich im Museum fur Vor- und Friihge- 

schichte Berlin (Charlottenburger Schlofi) ein Krug (li. 1736) und drei kleine Sigillata-Schalen (li. 1737). 

Es diirfte sich um einen Grabfund handeln.

25 Skizzenbuch Mus. Trier Nr. 32,1. Platte 25 x 40 cm, 18 cm tief:

DEFV-

TS- SPE

Nach den Ortsakten soil der Stein von den Gebauderesten ,,Henschhof" stammen. Es ist noch von einer 

zweiten Inschrift die Rede.

26 Ebd. Ein anderer Bericht in den Ortsakten des Trierer Museums spricht von schon friiher hier gefundenen 

,,zwei Biisten von feinstem Porzellan", sie seien zerbrochen und verloren. Es kamen ,,Steintrbge", Wasser- 

leitungen und Blei zum Vorschein. Ein ,,Krauskopf einer Statue" von hier sei abhanden gekommen. Man 

erzahlte damals, von dem Gebaude verlaufe ein unterirdischer Gang zum Kastell auf dem Spiemont.

27 Im Besitz von H. Schwingel, Oberlinxweiler.

28 Der Sage nach soli Frau Billerels, die am Brunnen hauste, ihrem Mann libers ganze Tai hinweg zugebillert 

(zugerufen) haben. K. Lohmeyer, Die Sagen der Saar von ihren Quellen bis zur Miindung (1955) 290.



54 Alfons Kolling

Schwingel lokalisiert, liegt die mittelalterliche Dorfwiistung Keimbach29. Bis heute nicht be- 

kannt, von keiner Urkunde erwahnt und von erheblichem siedlungskundlichem Interesse, ist 

eine Kirchenwiistung innerhalb der Ortslage von Oberlinxweiler. Im Jahre 1848 entdeckte man 

bei Erdarbeiten fiber dem Steilufer der Blies Gerippe in drei Beerdigungsschichten ubereinan- 

der, gemauerte Graber, ein langes eisernes Schwert der ,,Frankenzeit"30, geschmolzene 

Glockenbronze, angekohlte Mauersteine, darunter ein Bruchstiick vom Sattelkampfer einer 

romanischen Schalloffnung vom Turm, hinzu ein grower eiserner Schlussel (26 cm)31.

Sparlicher sind die Nachrichten fiber den Spiemont selbst und seinen Schlofiberg. Die Stelle 

des Kilburgerschen Brunnens konnte in Erfahrung gebracht werden32. Der darin gefundene 

,,messingne Krahnenkopf" dfirfte romerzeitlich sein33. Etwas abenteuerlich klingt der Bericht 

fiber ein in den Fels gehauenes ,,Gewolbe" - angeblich der (dubiosen) mittelalterlichen Burg 

zugehdrigin welches vor dem ersten Weltkrieg ein Linxweiler Bursche eingestiegen war34. Es 

wird die Mar vom meilenweiten unterirdischen Gang gesponnen. Im vorliegenden Fall mag es 

sich um einen Abbau- oder Mutungsstollen auf Kupfererz handeln. Die Stelle ist an der auBer- 

sten westlichen Kante des Steilabfalls zur Blies hin zu suchen35. Im Kilburgerschen Bericht heiBt 

es, die ,,Opfersteine" u. dgl. mfifiten vom Schlofiberg stammen. Konkreten Hinweis hinsicht- 

lich der Zeitstellung gibt die Notiz fiber die dort gefundenen romischen Mfinzen36.

Schliefilich erinnern wir uns an die Worte Forsters Peter vom Jahre 1632, wonach er ,,durch 

grofie Feuersbrunst . . . geschmolzene harte Erzsteine" am Platze finde. Diese und auch die 

,,doppelten Graben" sind heute noch zu finden, und zumal die ,,geschmolzenen Steine" sind 

ein nicht unerhebliches archaologisches Indiz. Es handelt sich um ein Phanomen, das mit dem 

Begriff ,,Schlackenwall" zusammenhangt und in der Bautechnik des murus gallicus begriindet 

ist37. Eine solche Mauer, von Caesar beschrieben (B. G. VII23), bestand aus Holz, Steinen und 

Erde. Kreuz und quer gehendes Balkenwerk gab den trocken gemauerten Steinmassen ein 

festes Gerfist. Unregelmafiig brechender Fels, wie der vom Spiemont, lieferte nur sperriges 

Material, welches, schlecht vermauert, starke Fugen entstehen lieB. Diese konnten Feuer 

Nahrung geben, das durch und durch ging und unter starker Hitzeentwicklung auch inneres 

Balkenwerk verzehren und bei 1200 bis 1300 Grad das vulkanische Gestein zum Schmelzen 

bringen konnte. Die geschmolzenen oder angeschmolzenen Steine, friiher und neuerdings 

gefunden, bekunden eine Befestigungsmauer spezifisch keltischer Konstruktion. Und die 

Ausmafie des nach unseren neueren Beobachtungen am Spiemont festgestellten Graben-, 

Wall- und Terrassensystems entsprechen tatsachlich dem fiblichen Umfang keltischer Flieh- 

burgen und Ringwalle oder auch oppida. Auch die gemachten Kleinfunde bezeugen die spate 

Phase der Latene-Kultur, und ebenfalls in das letzte Jahrhundert v. Chr. dfirfte das im Stein- 

bruch entdeckte Grab gehoren (s. S. 53).

29 Staerk a. a. O. (Anm. 13) 256. Erste urkundliche Erwahnung 1404. Nach mundlicher Auskunft von H. 

Schwingel bestand das Dorf aus sieben Gehoften. Die von ihm dort aufgelesenen Tongefafischerben sind 

spatmittelalterlich bis fruhneuzeitlich.

30 Laut Fragebogen im Mus. Trier (vor dem 1. Weltkrieg), ausgefiillt von Lehrer Schneider.

31 Miindliche Auskunft von H. Schwingel.

32 Lokalisiert von H. Schwingel.

33 Vgl. Haberey a. a. O. (Anm. 18) Abb. 84.

34 Diehl a. a. O. (Anm. 10) 17.

35 Vgl. Anm. 10.

36 Schrbter a. a. O. (Anm. 12) 19.

37 Es handelt sich um eine verbreitete Erscheinung, bekannt vom Donnersberg und anderen Hohenburgen. 

Auch Reinhard Schindler grub einen Schlackenwall aus: Der eisenzeitliche Schlackenwall auf dem Bremer- 

berg bei Kirnsulzbach, Trierer Zeitschr. 36, 1973, 13 ff.
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Spater lagen die keltischen Mauern verfallen, bis in spatromischer Zeit im Bereich des Kern- 

werkes eine Fliehburg entstand. Wie vielerorts in rheinischen Besiedlungszentren-Neumagen 

a. d. Mosel ist das starkste, Pachten a. d. Saar das nachstgelegene Beispiel -, unter brennender 

Gefahr germanischer Uberfalle wurde auch hier offensichtlich in grofier Hast eine Zuflucht 

gebaut. Die Spolien, Steine in zweiter Verwendung, Steine von Knit- und Grabmalern, wie sie 

sich fanden, sind Zeugnisse dafiir. Es wurden Pfeilergrabmaler demontiert, um daraus Bau- 

steine zu gewinnen. So geschah es im Keimbachtal. Zweifellos stammten auch die in Nieder- 

linxweiler aufgestellt und vermauert gewesenen skulpierten Steine ebenso von einem Graber- 

feld wie die neuerdings auf dem Schlofiberg entdeckten. Kilburgers Beschreibung des unter 

der Niederlinxweiler Linde aufgestellten Quadersteins mit Reliefbild lafit den szenischen Inhalt 

leider kaum erkennen. Eine Person war sitzend dargestellt, vier Personen stehend. Dahinter, 

in einer zweiten Bildebene, standen unterschiedlich geformte Gefafie.

Wahrscheinlich alle fur Linxweiler aufgefiihrten Steine waren vom Schlofiberg zu Tai geschafft 

worden. Zu welcher Art Monument der Bildquader ,,nackter Knabe mit Vogel", zwischen den 

Mauern ,,Henschhof" ausgegraben, gehorte, ist schwer zu sagen. Der erwahnte Inschriftrest 

stammt sicherlich von einem Grabmal, und auch in den Oberlinxweiler Hausern vermauerte 

Bildsteine diirften in dem Schutt eines Graberfeldes ausgehackt worden sein. Manches spricht 

dafiir, dafi sich ein solches auf dem Heidenhiigel befand. Beinahe ringsum weist der Lageplan 

Siedlungsstellen auf. Der Name ,,Heidenhiigel" haftet gewohnlich an den Station romer - 

zeitlicher Nekropolen, wie es diese auch an den Ausfallstrafien von Stadten und vici gab. Eine 

Strafie ging auch fiber den Heidenhiigel, wie eingangs dargelegt. Vom Namen her ist allerdings 

auchdieFlur ,,Billerfeld"bzw. die Stelle desBillerbrunnens fundverdachtig. ,,Billerbrunnen"38 

kann auf ein Quellheiligfum deuten. ,,Uff der andern Seite am Berg gegen Oberlinxweiler 

haben die Alten viel hiibsch geheuene Steine ausgehackt, davon noch etliche runde steinerne 

Saulen . . . zu sehen", heiBt es.

Diese Steine und Saulenstiicke sind verloren und verschollen. Wenigstens einige weitere gab 

der Triimmerhiigel des Schlofiberges jetzt preis. Auf einem Stein ist ein Knabe zu sehen, der 

nach einem Vogel hascht. Ein anderer Stein zeigt eine Bliitengirlande mit Vogel. Das stimmt 

motivlich mit dem Stein von ,,Henschhof" iiberein, wo das Relief ,,Taubchen mit Olzweig" 

zeigte.

AuBer kleineren Steinen mit gangigem Rautenornament der Grabarchitektur fand sich neuer

dings im SchloBbergschutt der obere Teil eines grofien verstiimmelten korinthischen Kapitells, 

das sehr wahrscheinlich zu einer Jupitergigantensaule gehorte. Nach diesen Steinen bzw. 

aufwendigen Grabmalern zu urteilen, mufi es im Keimbachtal und auch in Flur ,,Kalkofen" 

entsprechend vermogende Bewohner gegeben haben. Fur den letzteren Ort ist mit einem 

grbfieren Gehoft zu rechnen.

Die verstreuten Positionen im Keimbachtal bezeugen jedoch eher eine lockere, dorfartige 

Besiedlung, wie sie aus den Bediirfnissen der vorbeifiihrenden Fernstrafie entstanden sein 

kann. Diese ging von Trier nach Strafiburg, iiberquerte an der Klaus den Flufi und die regionale 

Talstrafie, passierte dann die Ansiedlung, um fiber den Heidenhiigel die ,,Hohfuhr" zu er- 

reichen. Das Gebaude Henschhof lag sehr nahe an der Strafie (was nicht der iiblichen Anord- 

nung eines Herrenhauses, also einer Villenposition entspricht) und konnte somit eine Rolle im 

StraBenverkehr spielen, als Herberge vielleicht, Wechselstation fur Pferde und Vorspann. Wir 

gewinnen den Eindruck eines im Landlichen eingebetteten Vicus und erinnern uns an die

38
Vgl. „Bil(d)sknopf", romischer Grabhiigel von Fremersdorf-Saar.
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Notiz von Pfarrer Hansen im Jahre 1859, die von einem Vicus in der Ortslage Niederlinxweiler 

spricht. Eine Anhaufung von Klein- und Handelsgewerbe mag auch dort, jenseits der Klaus, 

sein Auskommen gehabt haben.

Hansen erschaute damals, man kann es seiner Feder glauben, ein Zeugnis des Elends jener 

Zeit, als der ratische Limes gefallen war. Ein Skelett lag im Brandschutt. Wenige Kilometer 

weiter, auch nahe der FernstraBe, kam auf dem Fufiboden der Villa ,,AllenwaId/z ein Gerippe 

mit ,,Drahtschlinge" um den Hals zum Vorschein39. Beim Viehhiiten fand ein Knabe, der in 

dem Brandschutt stocherte, einen goldenen Fingerring40. Auch das Gebaude ,,Henschhof" 

wurde durch Brand zerstort. Wie vielerorts41 entstand aus dem Schutzbediirfnis der vergleichs- 

weise dicht besiedelten Region die romerzeitliche Fliehburg des Schlofiberges.

Es erhebt sich die Frage, inwieweit sich wiederholende Invasionen vom Rechtsrheinischen her, 

iiberhaupt die desolaten Zustande des 4. und 5. Jahrhunderts, das Land devastierten und seine 

Bevolkerung aufzehrten, bevor es von frankischen Einwandern bzw. deren Nachfahren wie- 

derum aufgesiedelt wurde. Weil es an oberer Blies und Nahe keine die friihere Einwanderungs- 

welle bezeugenden Reihengraberfelder gibt, wurde fur das 6. und 7. Jahrhundert von einer 

Siedlungspause gesprochen42. Schwerlich kann jedoch das Land entvolkert gewesen sein. Das

39 M. Muller, Die Geschichte der Stadt St. Wendel (Saarbriicken 1927) 20. Der Befund gehbrt wahrscheinlich zur 

Grabung des St. Wendeler Vereins im Jahre 1820 (Erster Bericht 25). Muller arbeitete besonders in der Orts- 

namenkunde bzw. in der Etymologie der Ortsnamen. (Die Ortsnamen im Regierungsbezirk Trier, Jahresber. 

d. Gesellsch. f. niitzl. Forschungen zu Trier 1900-1905, 1906, 40 ff.) Er war Ehrenmitglied der Gesellschaft 

fiir niitzliche Forschungen in Trier. Siehe H. KI. Schmitt, Max Muller (1862-1937), Heimatbuch des Land- 

kreises St. Wendel 1967/1968, 52-54.

40 Ebd. 26, Taf. Ill 12.

41 Fiir das Saarland sind zu nennen: Vblklingen-Heidstock, ,,Rammelte"; ,,Birg" b. Limbach, Gem. Schmelz im 

Kreis Saarlouis; Gronig, ,,Mommerich", Wall II; Tholey, Schaumberg; Oberkirchen, Weifielberg; Nohfelden, 

,,Elsenfels"; Neunkirchen-Wellesweiler, Maykesselkopf (Name!). Hierzu Schindler, Studien 17, 19, 20, 

21 u. 105 (Nohfelden ist nicht enthalten, auch nicht bei Baldes u. Behrens, Kat. Birkenfeld, 1914, wo auf den 

Seiten 69 u. 106 ein Fund von Silbermimzen samt zugehdrigen Gufiformen [Notgeld!] verzeichnet ist. Auf 

dem Gipfel befindet sich ein Abschnittswall.). Die ,,Allerburg" bei Eisweiler, Gem. Namborn, 8 km nordlich 

des Spiemonts gelegen, wird von der alteren Forschung als Strafienposten angesehen:,, . . . war durch seine 

Lage und Erhebung zu einer Wart- und Signalstation der Strafie Schaumberg - Ulmet vorziiglich geeignet; 

und die Vermutung, dafi hier an der Stelle der spateren Burg einst ein romischer Turm gestanden hat, ge- 

winnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, daB an den schwachen Mauerresten auf der hochsten Spitze Ziegel- 

bruchstiicke im Mortel sich finden." F. Back, Romische Spuren und Uberreste im oberen Nahegebiet (Birken

feld 1893) 119 f. - Ders., Korrbl. Westdt. Zeitschr. XI, 1892, Nr. 78. Es unterrichtet ferner J. Steinhausen, 

Archaologische Siedlungskunde des Trierer Landes (Trier 1936) S. 416-419, uber Strafienwarten, mutationes 

und mansiones und H. Baldes u. G. Behrens, Katalog Birkenfeld (1914) allgemein fiber das Siedlungswesen an 

oberer Nahe. Einen Uberblick zum Forschungsproblem gibt neuerdings der Ausstellungskatalog Romisch- 

Germ. Zentralmuseum Mainz (1980) ,,Gallien in der Spatantike", Nr. 345 u. 346, Befestigte Siedlungen in der 

gallischen Didzese des 4. Jahrh., Burgen in der gallischen Didzese des 4. Jahrhunderts.

42 F. Pauly, Siedlung und Pfarrorganisation im alten Erzbistum Trier, Das Landkapitel Wadrill (Trier 1965) 30. 

Pauly: ,,Die bereits von einem mit der Geschichte des Birkenfelder Landes so vertrauten Forscher wie Baldes 

betonte Tatsache, dafi frankische Graberfelder in diesem Gebiet unbekannt sind, lafit wohl mit iiberzeugender 

Deutlichkeit die lange Siedlungspause erkennen, die in diesem an romischen Funden keineswegs armen 

Landstrich seit dem Ende des 3. und besonders seit dem Ende des 5. Jahrhunderts eintrat. Baldes war aller- 

dings im Irrtum, wenn er annahm, dafi die keltoromanische Bevolkerung der romischen Zeit auch nach der 

Volkerwanderung hierzulande sitzen geblieben ist und ihre gallordmische Kultur, weil ringsum von den in 

den Flufitalern befindlichen Siedlungen eingeschlossen, allmahlich verkiimmerte, bis sie im karolingischen 

Zeitalter zu neuem Leben erweckt wurde. Die Wiederbesiedlung des nach dem Germanensturm (um 270) 

weitgehend verodeten Landes setzte in grofierem Mafie erst wieder im 8. Jahrhundert ein. Die -weiler-Orte in 

diesem Gebiet sind nach Steinbach dieser Zeit zuzuweisen." - H. Baldes, Geschichtliche Heimatkunde der 

Birkenfelder Landschaft (Kaiserslautern 1923) 42.
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geht schon aus dem fiir diese Zeit hochbedeutsamen Testament des frankischen Aristokraten 

und Diakons Adalgisel-Grimo vom Jahre 634 hervor, welches fiir Tholey die Erbauung einer 

Statte der Heiligen und die Bestellung von Klerikern zum Inhalt hat43. Selbstverstandlich 

grundete Grimo diese Statte der Seelsorge nicht in der Wildnis. Das Testament spricht von 

Feldern, Wiesen, Waldern dort, von Horigen, Gebauden und gekauften Hausern, und auch 

von Taufol, das der Trierer Kirche zu vergiiten sei44. Auffalligerweise gibt es gerade in diesem 

Gebiet des nordlichen Saarlandes, zwischen Blies und Prims und dariiber hinaus eine grofiere 

Anzahl von Ortsnamen gallordmischen Ursprungs45, und zwar aufierhalb des Gebietes, wo 

sich solche mit der germanischen Toponomastik mengen (-ingen, -heim, -dorf), namlich in den 

fruchtbaren Muschelkalklandschaften an unterer Blies und Saar. Die vorgermanischen Orts

namen nun dieser Exklave berechtigen zur Annahme, daB es im Hunsriickvorland in nicht 

ganz geringem Umfang Altbevblkerung gab. Die Linguisten sprechen von ,,Hochwaldro- 

manen"46. Das Gebiet erstreckt sich (innerhalb des Saarlandes) von oberer Nahe und Blies im 

Osten bis Wadrill und oberer Prims im Westen.

Fiir diesen Raum verdichtet sich die sprachkundliche, archivalische und archaologische Tra

dition im Umkreis von Tholey-Teulegio. In der Ortslage stand eine Grofivilla, aufierhalb, im 

Wareswald, lag ein Vicus (an jener Trierer Strafie, von der ein Zweig iiber Linxweiler nach 

StraBburg ging)47 48 49. Grimo besafi in Tholey neben anderen Immobilien ein ,,castrum"4S. Dieses 

ist in den Bereich der GroBvilla zu lokalisieren und diirfte identisch sein mit einem spatromi- 

schen Burgus, auf dessen Existenz eine festungsartige Mauer deutet44. Es gibt Griinde dafiir, 

dafi auf dem beherrschenden Schaumberg, an dessen Siidflanke sich die Villa lehnte, in spat- 

rbmischer Zeit eine Fliehburg gebaut wurde, die den Wareswald-Rdmern als Zuflucht diente50.

43 In neuer Bearbeitung von H.-W. Herrmann vorgelegt: Das Testament des Adalgisel-Grimo. Ber. d. Staatl. 

Denkmalpflege im Saarland, Abt. Bodendenkmalpflege, 22,1975, 67-89. - Zur Kirchengeschichte des Platzes 

s. F. Pauly, Siedlung und Pfarrorganisation im alten Erzbistum Trier, VeroffentL d. Bistumsarchivs Trier 25, 

1976, 417-419 u. 437-442.

44 Herrmann a. a. O., Zeile 31-33 u. 52. 31 Goldstiicke waren jahrlich der Trierer Kirche fiir das 01 zu bezahlen, 

was eine erhebliche Menge davon bedeutet. Entsprechend zahlreich mufi das Sakrament gespendet worden 

sein.

45 Die Namengruppe ist dargestellt im Atlas, Karte Merowingerzeit, b) Siedlungsnamen und Patrozinien. Es 

sind acht Namen vermerkt, davon zwei mit Fragezeichen versehen. Schon Bohner kartierte die Gruppe und 

spricht von den verddeten Gebieten im Gebirge gerade im frankischen Siedlungsraum (Die Frage der Kon- 

tinuitat zwischen Altertum und Mittelalter im Spiegel der frankischen Funde des Rheinlandes, Trierer 

Zeitschr. 19,1950, 82-106 mit Abb. 3).

46 M. Pfister, Galloromanische Relikte in der Toponomastik Ostlothringens und des Saarlandes, in: Zwischen 

den Sprachen, Siedlungsnamen und Flurnamen in germanisch-romanischen Grenzgebieten (im Druck) mit 

Karte ,,Vorgermanische Gewasser- und Ortsnamen". - Im Hunsriickvorland fehlen merowingerzeitliche 

Ortsnamen eindeutig germanischer Pragung (auf -ingen und -heim z. B.). Illingen, Dirmin gen und Marpin

gen im mittleren Saarland sind als unechte -ingen-Orte in romanischem Reliktgebiet anzusehen.

47 J. B. Keune, in: W. Zimmermann, Die Kunstdenkmaler der Kreise Ottweiler und Saarlouis (Dusseldorf 1934) 

314-319.

48 Herrmann a. a. O. (Anm. 43) zu Zeile 31: ,,Castrum ist mehrdeutig, es kann eine Burg, aber auch eine be- 

festigte Siedlung bezeichnen, . . Im Katalog der merowingerzeitlichen Funde von K. Bohner, in: Die 

frankischen Altertiimer des Trierer Landes (Berlin 1958) 152 f., ist fiir Tholey irrtiimlich ein frankisches Grab 

vermerkt. Der angebliche Langsax daraus ist ein hallstattzeitliches Hiebmesser. Zu beachten jedoch eine 

Fundmiinze des Ostgoten-Konigs Athalarich (526-534). Halbsiliqua, D. Kienast, Die Fundmiinzen der 

romischen Zeit in Deutschland, Abt. Ill Saarland (Berlin 1962) Nr. 1210, 21. Keune a. a. O. 316.

49 A. Kolling, Grabungen im romischen und mittelalterlichen Tholey. Ber. Staatl. Denkmalpflege im Saarland 20, 

1973, 5-36. Uber den Wehrbau s. 20 f. u. 35 f.

50 Herrmann a. a. O. (Anm. 43) 83 billigt dem Schaumberg blofi einen Wachtturm zu. Doch brauchte eine zahl- 

reiche Bevblkerung (Vicus, GroBvilla, viele Gehofte im Umkreis: siehe Kolling, Die romische Villa Sotzweiler,
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Ein ahnliches Ensemble liegt fiir den norddstlichsten Zipfel des Saarlandes vor, hier mit Vicus 

Schwarzerden, einer Fliehburg auf dem Weifielberg, Villen im Umkreis und wie in Tholey mit 

vorgermanischen Ortsnamen Freisen - Fresenac um51.

Wir kommen endlich zum Spiemont zuriick, wo es auch einen Verkehrsflecken gab, reiche 

Gutshbfe52 und ein Refugium. Nur mangelt es an einem Romanen-Ortsnamen.

Freilich kann Einxweiler einer sehr friihen Schicht der -weiler-Orte zugerechnet werden, 

welche sich nach neuerer Erkenntnis im 8. Jahrhundert ausbreitete. ,,Lainchise villare" heifit es 

in einer Urkunde vom Jahre 871, bekundet von Eudwig dem Deutschen, wonach Bischof 

Adventius von Metz, ,,weil ein Geistlicher fehlte, seine Bliesgrafschaft von unsagbarem Ver

brechen und unerhbrten Freveln befleckt gefunden"53.

Einxweiler mufi demnach bereits vor 870 bestanden haben, wobei es sich fragt, ob sich das Dorf 

etwa im 8. Jahrhundert aus einer sporadischen Restbevolkerung der Spiemont-Region formier- 

te oder ob ,,Hochwaldromanen" in die Ruinenlandschaft einzogen.

Der archaologischen Dunkelzone wegen ist eine solche Frage schwer zu beantworten. Zwar 

bekundet sich die germanische Bevblkerung der Landnahmezeit sehr deutlich, und zwar in 

zeitlich fixierbaren Beigaben aus Grabern. Die galloromanische Bevblkerung war jedoch um 

die betreffende Zeit des 6. Jahrhunderts langst von der Beigabensitte abgekommen und nahm 

diese erst im spateren 7. Jahrhundert zbgernd und selten, unter dem Eindruck frankischen 

Totenbrauches, wieder auf. Das heifit, Romanengraber sind nur in Ausnahmefallen und unter 

Hinzuziehung brtlicher Kriterien zu erkennen.

In diesem Punkt ist die archaologische Situation von Losheim lehrreich, ein aus der Muschel- 

kalkgegend vorgeschobener Posten im nordwestlichen Saarland, erstmals erwahnt in einer 

Urkunde Kbnig Zwentipolds vom Jahre 896.

Schon langer fiir hier bekannt ist ein frankischer Friedhof in Flur,, Auf der Acht" am siidwest- 

lichen Rand der alien Ortslage54, der im 6. und 7. Jahrhundert belegt wurde. Ein zweites Gra- 

berfeld wird fiir den siidlichen Ortsrand in Flur ,,Ehrig" beansprucht, ist jedoch nur durch ein 

einziges Fundstiick bezeugt, namlich eine Fliigellanzenspitze, die nach Bbhner ins 8. Jahrhun

dert zu datieren ist55. Schliefilich gab es auf dem Kirchhiigel im Zentrum des Ortes ein Graber- 

feld. Hier fanden sich, als im Jahre 1947 die im Krieg zerstbrte Kirche wiederaufgebaut wurde,

Ber. Staatl. Denkmalpflege im Saarland 10, 1963, 71-86 mit Verbreitungskarte Abb. 8) Zuflucht. Der Burgus 

konnte dafiir nicht ausreichen. - Uber die Fundmiinzen Kienast a. a. O. (Anm. 48) 286-290.

51 Schindler, Studien 21 f. - A. Kolling, Freisen - Fresenacum und seine romische Villa. Ber. Staatl. Denkmal

pflege im Saarland 18, 1971, 27-45.

52 Zumal fiir das St. Wendeler Becken und den nahen Umkreis sind in erheblicher Zahl Uberreste grower, 

qualitatvoller Grabmaler und sonstige Denkmaler verzeichnet. Hettner a. a. O. (Anm. 24) Nr. 58, 77, 125, 

126, 139, 220-222, 246-248, 274, 275, 284-286, 473, 478 u. 550.

53 MRR. I, Nr. 683.-Jungka. a. O. (Anm. l)Nr. 17.-Es ist die Griindung des Klosters Neumunster b. Ottweiler 

beurkundet: ,, . . . eine Celle gebaut und eine Kirche von edlem und festem Bau mit fliefiendem Tauf- 

brunnen . . ." Siehe auch W. Haubrichs, Die bliesgauischen Ortsnamen des Fulrads-Testamentes und die 

friihe Pfarrorganisation der Archipresbyterate St. Arnual und Neumunster im Bistum Metz, Jahrb. f. wd. 

Landesgeschichte 3, 1977, 49, Anm. 318 mit dem lateinischen Text.

54 Bohner a. a. O. (Anm. 48) Kat., 70 f. - Nachtragliche Funde s. Ber. Staatl. Denkmalpflege im Saarland 8,1961, 

146 f.

55 Bohner a. a. O. (Anm. 48)72, Textband 160 (Zeitstufe V). Im Jahre 1934 beim Sandgraben in 1,2 mT. gefunden. 

L. 44,5; Blattbr. 4,5 cm. Nach Trierer Zeitschr. 10, 1935, 154 (nicht abgebildet). Bohner: ,,Obwohl keine 

weiteren Beobachtungen vorliegen, darf mit Sicherheit angenommen werden, dafi die Lanzenspitze einem 

Grabe entstammt." - Die Indizien dafiir erscheinen mir nicht als ausreichend. Es ist zu bedenken, dafi im 

Saar- und Moselgebiet in diesem Jahrhundert die Beigabensitte aufhbrt.
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eine romische Steinkiste fur Leichenbrand, Bruchstiicke von romischen Grabmalern und, 

innerhalb und auBerhalb der friihesten Vorlauferkirche, acht Graber, die aus Steinwacken oder 

Feldsteinen gebaut waren. In Grab 11 lag ein angeblich ins 7. Jahrhundert zu bestimmender 

Sax (Abb. 3,3), in einem andern ein Kiichenmesser56.

Zweilfellos beerdigte hier und sicherlich kontinuierlich seit romischer Zeit eine Romanen- 

gruppe, die die Beigabensitte adaptierte. Diese These wird durch die Tatsache gestutzt, dafi der 

Ortsname Losheim nur scheinbar frankischen Ursprungs ist. Die alte Form ist ,,Losma" und 

eindeutig vorgermanisch57.

In Wedern, Krs. Merzig-Wadern, vorgermanischer Ortsname, bstlich von Losheim und im 

Gebiet der ,,Hochwaldromanen" gelegen, reichen die Autochthonengraber von der friih- 

rbmischen Kaiserzeit bis in die frankische Zeit. Es sollen mehrfach Graber mit eisernen Schwer- 

tern als Beigaben entdeckt worden sein58.

Im Umkreis des Spiemonts fehlen vorgermanische Ortsnamen, fur eine Besiedlungskontinuitat 

spricht jedoch der mittellateinische Name des Berges. Er bezeugt fur das fruhe Mittelalter eine 

Aussichts warte.

Als gewichtiger fiir die Frage der Besiedlungskontinuitat ist jedoch die Kirchenwiistung inner

halb der Ortslage von Oberlinxweiler anzusehen. Die ,,gemauerten" Graber und das eiserne 

Schwert erinnern an den Befund im Kirchhugel von Losheim. Die Belegung des Friedhofs kann 

begonnen haben, als die Niederlinxweiler Martinskirche noch nicht stand. Sie magim spateren 

Mittelalter aufgehort haben, als die Kirche zerstort war (Brandschutt!) und St. Martin Parochial- 

rechte zuerkannt und dortige Sepultur verordnet war59.

Unbestreitbar germanischen Typs ist die zur Gattung der Flugellanzenspitzen gehbrende 

Waffe von „Henschhof//. Sie wurde im Jahre 1901 dem Trierer Museum iibergeben. Direktor 

Emil Kruger notierte in den Katalog, der romische Ursprung sei ihm sehr zweifelhaft (Abb. 

3,1)60.

56 Bohner a. a. O. (Anm. 48) 72. Bohner spricht von einem Langsax des 8. Jahrhunderts. Er irritierte wohl die 

schlanke Form (die Langenangaben differieren: 57,8 u. 59,5; Br. 4 cm). Das lange Heft, seinerzeit an den Holz- 

resten der Griffschalen klar zu erkennen, spricht eher furs 7. Jahrhundert. Der Sax ist noch vorhanden, von 

seinem Heft jedoch nur ein Rest (LM. Saarbriicken). Grabungsbericht s. J. Keller, Funde und Ausgrabungen 

in der Kirche von Losheim, Saarbriicker Bergmannskalender 1949, 49—61, bes. 58-60. Es wird von Baum- 

sargen berichtet. Nicht erwahnt ist eine gleicharmige Biigelfibel mit runden Armen, ahnlich Bohner a. a. O. 

(Anm. 48) Textband 90 f., Taf. 12,1 (7. Jh., ,,Form lebt in karolingischer Zeit fort"). Sie befindet sich im Lan- 

desmuseum Saarbriicken. Ein Mauerwerk in Schragschichtung (ahrenformig) erachtet der Ausgraber als 

mbglicherweise karolingerzeitlich. Im Jahre 1959 lieferte Pfarrer Nikolaus Grofi, unter dessen tatiger Mithilfe 

die Grabung stattfand, karolingische Tongefafischerben ein (Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im Saarland 10, 

1963, 25). - Weitere Literatur mit Abb. des (L. 59,5 cm) Lageplanes: Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im Saar

land 8, 1961, 146. Aufierdem Keller, Arch. f. mittelrhein. Kirchengeschichte 2, 1950, 271 ff.

57 Hierzu K. Elsenbast, Drei vorgermanische Flufi- und Siedlungsnamen im nordlichen Saarland, Losheim - 

Lostern - Wadrill/Wadern, in: Zwischen den Sprachen, Siedlungsnamen und Flurnamen in germanisch- 

romanischen Grenzgebieten (1982 im Druck. Ich bedanke mich beim Verf. fur die gewahrte Einsichtnahme 

ins Manuskript).

58 Bohner a. a. O. (Anm. 48) Kat. 167.

59 Laut Urkunde von 1361 zahlte Linxweiler zu den 13 Kirchenorten von Neumunster, ist im 15. Jahrhundert 

(Lenchwilre) Pfarrkirche innerhalb des Archipresbyterats. N. Dorvaux, Les anciens pouilles du Diocese de 

Metz (1902) 20 u. 30. - Vgl. Haubrichs a. a. O. 49.

60 In den betreffenden Ortsakten (Oberlinxweiler) des Museums ist an zwei Stellen angemerkt, der ,,Griff" sei 

vergoldet. Kruger notierte, er habe derlei nicht erkennen konnen.
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Abb. 3: Fliigellanzenspitzen und Sax

1 Fo. Linxweiler; Trier, Landesmuseum Inv. 01,86; Zeichnung nach einer Skizze im 

Inventarbuch. - 2 Fo. Losheim; Zeichnung nach Bohner, Frank. Altertiimer Taf.

31,4 - 3 Fo. Mettlach; Zeichnung nach Beifr. z. saarland. Arch. u. Kunstgesch. 1961, 

141 Abb. 10,16
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Ein solcher Fund am Platz eines romischen Gebaudes macht natiirlich stutzig. Es gibt keinen 

Hinweis auf dortige Grabfunde. Ein Trierer Museumstechniker beobachtete die Grabung und 

bemerkte nichts dergleichen (frankische bzw. merowingerzeitliche Graber in romischen Sied- 

lungsarealen sind nicht ganz ungewohnlich61). Es handelt sich um eine Fliigellanzenspitze spe- 

zifischer Form, wie sie seit dem 8. Jahrhundert vorkommt, zunachst als Jagdwaffe (Saufeder) 

und als solche in reichen Grabern gemeinsam mit der Kriegslanze62. Spater, im 9. und 10. Jahr

hundert, diente die Fliigellanzenspitze auch als Kriegslanze63. In dieser Zeit besitzt sie eine 

kurze Tillie und ein breites, langes Blatt, dies allgemein im germanischen Kulturbereich, 

besonders aber bei den Nordgermanen64.

In den Reihengraberfriedhofen des Saar- und Mosellandes ist die Spatform der Fliigellanze 

ausgesprochen selten. Aufier dem Exemplar aus Linxweiler ist eine Lanzenspitze aus Losheim 

zu nennen (Abb. 3,2)65. Eine bei Bohner abgebildete fundortlose Spitze ist mit der aus Losheim 

identisch und folglich zu streichen66. Die Fliigellanze aus Linxweiler (Abb. 3,1) mit breitem 

langem Blatt vertritt die Spatform und ist ins 9. bis 10. Jahrhundert zu datieren67.

Es mag manchen Beweggrund gegeben haben, weswegen die Lanze in den Rbmerschutt geriet, 

am wahrscheinlichsten doch als Zeugnis einer jagdlichen Aktivitat. Insofern ist die Lanzen

spitze auch ein Zeichen von Betriebsamkeit in einer Zeit, als sich die heruntergekommene 

Kulturlandschaft wieder zu beleben begann und sich das Christentum auf dem flachen Lande

61 Romanenbestattungen innerhalb der Mauern des Palastes von Nennig a. d. Mosel (Bohner a. a. O. [Anm. 48] 

Kat. 90 f.), bei der Maximinkirche von Dillingen-Pachten innerhalb des Vicus (Ebd. 105; Schindler, Bericht 

uber die Forschungsgrabungen im romischen Pachten, Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im Saarland 11, 1964, 

5-49, insbes. 46-49), Saarbriicken innerhalb des Vicus (Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im Saarland 23, 1976, 

31 f., es kamen beigabenlose Graber zum Vorschein). Wahrscheinlich handelt es sich auch bei den im rbmer- 

zeitlichen Graberfeld Saarlouis-Roden Bestatteten nicht um Franken (so Bohner a. a. O. [Anm. 48] Kat. 

136-138), sondern um Romanen. Das Graberfeld innerhalb der romischen Siedlungsreste von Giidingen b. 

Saarbriicken diirfte jedoch Germanen aufgenommen haben (W. Schahle, Merowingerzeitliche Frauengraber 

aus Giidingen. Ber. Staatl. Denkmalpflege im Saarland 8, 1961, 11 ff.). Zwischen den Mauern der Villa 

,,Primmengartenz/ in Altforweiler, Gem. Uberherrn, entdeckte H. Maisant neuerdings 23 unregelmafiig 

angeordnete beigabenlose Graber (alle geostet).

62 So in Laetengrabern der 2. Halfte des 4. Jahrhunderts und auch spater in reich ausgestatteten Grabern der 

friihen Merowingerzeit.

Frauke Stein, Saarbriicken, verdanke ich die Hinweise zur Grabsitte und typologischen Situation.

63 H. Ament, Frankische Adelsgraber von Flonheim. Germ. Denkmaler der Vblkerwanderungszeit, B 5, 1970, 

39 f. mit Anm. 170-173. - Vgl. die Lanze mit Fliigelspitze, grofies Blatt, auf einem Bild des Stuttgarter Psalters, 

datiert um 830 (P. Paulsen, Alamannische Adelsgraber von Niederstotzingen [Stuttgart 1967] Abb. 60,1). 

Der Typ erscheint auch unter den Fahnenlanzen vertreten (ebd. Abb. 58, 2 u. 3). Von Paulsen liegt eine ein- 

gehendere Studie im Zusammenhang mit der Heiligen Lanze vor: Fliigellanzen, Zum archaologischen 

Horizont der Wiener „sancta lancea", Friihmittelalterliche Studien, Jahrb. d. Inst. f. Friihmittelalterforschung 

der Universitat Munster, 3. Bd., 1969, 289-312.

64 F. Stein, Adelsgraber des achten Jahrhunderts in Deutschland. Germ. Denkmaler der Vblkerwanderungszeit, 

Ser. A. Bd. IX, 1967, 237, Nr. 51, Taf. 16, 21 u. 77, 11. 12 (Merching); 268, Nr. 119, Taf. 29, 1.2 (Geisingen). 

Beide Lanzenspitzen besitzen eine kurze achtkantige Tillie, langen Schaft, kurzes Blatt. Stufe B, 405 f. = 

friihes 8. Jahrhundert.

Dafi die Linxweiler Lanzenspitze vergoldet war (s. Anm. 60), liegt im Bereich des Mbglichen. Siehe Stein, 

Adelsgraber 16-18 mit Beispielen aus dem 8. Jahrhundert (Gold- und Silberplattierung). Vgl. British 

Museum, A guide to the ango-saxon and foreign teutonic antiquities (1923) P. VI 4: Fliigellanzenspitze des 

9. Jahrhunderts mit plattierten Nieten.

65 Bohner a. a. O. (Anm. 48) 160, Kat. 72. L. 44,5; Br. 4,5 cm (Trierer Zeitschr. 10, 1935,154).

66 Bohner a. a. O. (Anm. 48) 160, Kat. 186, Taf. 31,4.

67 Vgl. Immenstedt (Stein, Adelsgraber 348 u. 406, Nr. 270, Taf. 58,2 = Stufe C, 2. Halfte 8. Jahrhundert). Am 

nachsten steht dem Linxweiler Exemplar jedoch eine ins 9. bis 10. Jahrhundert datierte wikingische Spitze 

mit extrem langem Blatt (J. Petersen, De norske Vikingeswerd [1919] 24, Abb. 10 = Typ D).
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organisierte. Erzbischof Radbod (883-915) schuf die Archidiakonatsverfassung des Erzbistums 

Trier. Darin spielt jenes Landkapitel Wadrill eine Rolle68, dessen Kerngebiet Heimat unserer 

,,Hochwaldromanen" war und wo es dank der Fiirsorge Grimos schon langst ein gefestigtes 

Christentum gab. Tatsachlich kristallisierte sich die kirchliche Welt spater in Tholey, wo von 

weit her aus der Trierer Didzese Pflichtwallfahrt abzuleisten war69.

Linxweiler und das ganze Bliestal von St. Wendel an - Basonis villare70 - gehbrte nach Metz, 

von wo aus wie erwahnt im Jahre 871 gegen pagane Umtriebe eingeschritten und dafiir das 

Kloster Neumunster in Ottweiler gegriindet worden war mit der Mafigabe, sich unter anderem 

aus Linxweiler zu versorgen71. Wenngleich Linxweiler erst spat zur Pfarrei erhoben wurde, 

mufi es doch, dem frankischen Hauptheiligen Martin geweiht72, ein fruher Vorposten der 

Metzer Didzese gewesen sein, und dieses gemeinsam mit dem jenseits des Spiemont gelegenen 

Oberlinxweiler, wo alles darauf hindeutet, dafi ein dortiger fruhmittelalterlicher Feldfriedhof 

schliefilich durch eine Kapelle seine kirchliche Indentitat bekam (und diese wiederum verlor).

Ebenso verlor der Spiemont seine Identitat als regionale Schlusselposition im Verkehrsgetriebe. 

Der Ost-West-Handel flaute ab, die flandrisch-lombardische Achse bestimmte den Kommerz 

des Mittelalters73. Wohl wurde die alte Romerstrafie weiter befahren - das besagt schon der 

Name ,,Hohfuhr" -, doch sicherlich unter weit geringerem Verkehrsaufkommen. Der Auslug 

vom Berg und das Faustpfand,, Klaus" hatten ausgedient. Halbherzig war es offensichtlich mit 

den Bauabsichten auf dem Berg bestellt. Die Urkunde des Jahres 1355 spricht von Burgenbau, 

und es mag ein Anfang gemacht worden sein. Die Ausgrabung ergab nichts dergleichen in den 

Suchgraben und flachigen Aufdeckungen, die bis zum gewachsenen Fels gingen. Kein Stein, 

keine Mauer spezifisch mittelalterlicher Hau- und Bautechnik liefi sich aussondern, nicht eine 

einzige Gefafischerbe aus dieser und spaterer Zeit, auch keine Kachelscherben von Ofenschutt, 

wie er an Burgen und Kidstern massenhaft vorkommt, liefi sich beobachten. Keine Spur einer 

mittelalterlichen Fundamentierung wurde angetroffen, keine Ausgleichsschicht, wie sie nbtig 

gewesen ware, um fiir das Quaderwerk im zerkliifteten Fels ein Planum zu gewinnen. Selbst 

wenn sich noch Reste verbergen, konnten diese einen vollendeten Bau nicht belegen. Es hat 

kein Richtfest gegeben.

68 Pauly a. a. O. (Anm. 42).

69 Pauly a. a. O. (Anm. 42) 142, Karte nach Urkunde vom Jahre 1454. Als aus dem Archipresbyterat zur Wallfahrt 

verpflichtet, erscheint einzig St. Ingbert im siidlichen Saarland. - Bei den Grabungen des Jahres 1963 kam 

eine in die Friihzeit des Kleriker-Konventes zu datierende Monchszelle zum Vorschein (R. Schindler, Eine 

merowingische Monchszelle in Tholey? Festschr. fiir Alois Thomas [Trier 1967] 359-362. Kolling, Ber. Staatl. 

Denkmalpflege im Saarland 20, 1973, 37-40).

70 Die Identitat dieses Namens mit dem Ortsnamen St. Wendel ist strittig.

71 Anders die Gegebenheiten im unteren Bliesgau, wo hundert Jahre und einige nach Grimo, jedenfalls noch 

vor der Mitte des 8. Jahrhunderts, ein Mann aus dem frankischen Hochadel namens Wernharius den Wan- 

derbischof Pirmin herbeigerufen, der dann bei einem Ort bei Hornbach namens Gemunden (am Zusammen- 

flufi von Sualp und Trualp) unter dem Obdach der Jagdhunde des genannten Wernharius, nachdem er dieses 

in einen besseren Zustand versetzt, einen Marienaltar konsekriert und schbne Hauser fiir seine Gefahrten 

errichtet hatte. Es heifit, das neue Kloster sei bald von vielen Menschen aus der Nahe und Feme besucht 

worden.

72 Pauly a. a. O. (Anm. 43) 92 ff. iiber die friihen Patrozinien Gruppe 1. Fiir Tholey ist strittig, ob Petrus oder 

Mauritius zuerst Patron war (Herrmann a. a. O. [Anm. 43] 84).

73 Vgl. die Karte ,,Konigsgutorganisation und Ortsnamengebung an der Konigsstrafie Metz-Worms zwischen 

mittlerer Saar und Blies" (Haubrichs a. a. O. [Anm. 53] II18 u. 19). Die Hohfuhr ist nicht enthalten.
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So braucht es auch nicht zu verwundern, dafi es nicht mehr an Archivalien als die eingangs 

aufgezeigten gibt. Ein Hans von Spiemont, als Saarbriicker Burger fur das Jahr 1393 bezeugt, 

kann der Abkommling eines Baubeflissenen und nicht eines Burgherrn gewesen sein74.

Einem kriegerischen Zweck diente der ,,Spahberg" Spiemont erst wieder in unserer Genera

tion. Fliegerabwehrkanonen waren oben postiert, um die St. Wendeler Bahnhofsgeleise zu 

verteidigen. Es fanden sich bei der Grabung Schutzgraben, Munition und Eisensplitter. Mitten 

im spatlatenezeitlichen Befestigungsgraben trifft man auf einen Bombentrichter.

Dr. Alfons Kolling, 

Staatliches Konservatoramt, 

Am Ludwigsplatz 15, 
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74
Siehe Anm. 3.


