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l u n g s b i l d d e s V o r a l p e n l a n d e s i n z w e i f a c h e r G e s t a l t d a r : E i n e f l ä c h i g a g r a r i s c h b e w i r t 

1) Dies k a n n  neben g r o ß m a ß s t ä b l i c h e n V e r b r e i t u n g s p l ä n e n wie der K a r t e 6a im Bayer i schen 
Geschich tsa t las  u n s c h w e r e inem Verg le ich zwischen den de ta i l l i e r t en K a r t e n v o n W . CZYSZ, 
D e r römische Gutsho f in M ü n c h e n  D e n n i n g u n d die römerze i t l i che Bes ied lung der M ü n c h n e r 
Schot te rebene (1974) Beilage 2 u n d der T a f . 50 bei W . HINZ, Archäo log i sche F u n d e u n d D e n k m ä 
ler des R h e i n l a n d e s 2 : Kreis Berghe im (1969) e n t n o m m e n w e r d e n . 
2) Solange nich t ein r e p r ä s e n t a t i v e r Q u e r s c h n i t t e r g r a b e n e r Sied lungen dies j e d e r m a n n e r k e n n b a r 
m a c h t , ist m a n auf E x t r a p o l a t i o n e n e inze lner gut u n t e r s u c h t e r P l ä t z e angewiesen , beispielsweise 
den im 3. J a h r h u n d e r t endenen Vil len v o n Berg (Bayer . Vorgesch ich t sb l . 21, 1956, 284 f f . ) u n d 
D i r l e w a n g (L. OHLENROTH, S c h w a b e n l a n d 7, 1940, 288 f f . ; F M R D 1 , 7 2 3 9 ) . E i n dich te res Bild 
ergeben M ü n z s c h a t z f u n d e , welche insgesamt n i c h t n u r Z e r s t ö r u n g s h o r i z o n t e , s o n d e r n zumeis t 
Brüche in der B e v ö l k e r u n g s k o n t i n u i t ä t anze igen , d a die einst igen Besi tzer i n fo lge Todes o d e r 
V e r t r e i b u n g i h r E i g e n t u m n ich t m e h r heben k o n n t e n . S c h a t z f u n d k a r t e n das 3. u n d 4. J a h r h u n 
der ts beispielsweise bei H .  J . KELLNER, D i e R ö m e r in B a y e r n 4 (1978) 140 u n d 149; DERS., 
G e r m a n i a 31, 1953, 168 f f . m i t A b b . 2; DERS., B a y e r . Vorgesch ich t sb l . 25, i 9 6 0 , 132 f f . m i t 
T a f . B ; J . GARBSCH, D e r spä t römische D o n a u  I l l e r  R h e i n  L i m e s . Kle ine S c h r i f t e n z u r K e n n t n i s 
der römischen Besetzungsgeschichte Südwes tdeu t sch lands . 6 (1970) A b b . 13 . Alle K a r t e n weisen 
f ü r das 3. J a h r h u n d e r t eine H ä u f u n g zwischen I i ie r u n d Lech a u f , eine Region , welche in der 
T a t in spä t römische r Zei t k a u m n o c h besiedel t w a r . H i e r z u g r u n d l e g e n d H . ZEISS, Bayer . V o r 
geschichtsbl . 11, 1933, 41 f f . 
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d e r s p ä t r ö m i s c h e n P h a s e , u n d w o h l a u c h bis z u e i n e m g e w i s s e n G r a d e a u s b a u f ä h i g . I m 

u n m i t t e l b a r e n V o r a l p e n l a n d w a r d a g e g e n d a s B i l d n o c h v o n d e r a l t g e w o h n t e n S t r u k t u r 

f o r m l ä n d l i c h e r G u t s h ö f e g e p r ä g t 4), d u r c h s e t z t v o n B e f e s t i g u n g e n m i t Vicz*s funk t io 
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3) K a r t e n spät römischer Besiedlung bei FR. WAGNER, Bayer . Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951/52, 33 
Abb. 4.  E. KELLER, Die spätrömischen G r a b f u n d e in Südbayern . Münchne r Beiträge zur Vor
und Frühgeschichte 14 (1971) Beil. 1.  R.NOLL, Römische Siedlungen und Straßen im Limes
gebiet zwischen Inn und Enns (Oberösterreich) . D e r römische Limes in Österreich 21 (1958) Bei
lage (nicht di f fe renz ie r t ) . 
4) Als Beispiele f ü r K o n t i n u i t ä t o f f e n e r Siedlungen im ländl ichen Vora lpen raum etwa die villa 
von P e k i n g u n d der vicus von M ü n c h e n  D e n n i n g : Bayer . Vorgeschichtsbl . 22, 1957, 223 f f . 
W. CZYSZ (wie A n m . 2) passim. Entsprechend gering ist die Scha tz fundd ich t e des 3. Jah rhunder t s 
in diesem R a u m , wie aus den in A n m . 3 a u f g e f ü h r t e n Verbre i tungskar ten hervorgeht . 
5) Als Beispiel seien der Moosberg bei M u r n a u und der Lorenzberg bei E p f a c h genannt : 
J . GARBSCH, D e r Moosberg bei M u r n a u . Münchne r Beiträge zur Vor  und Frühgeschichte 12 
(1966).  J . WERNER, D e r Lorenzberg bei E p f a c h . Die spätrömischen und f rühmit te la l te r l ichen 
Anlagen . M ü n c h n e r Beiträge zur Vor  u n d Frühgeschichte 8 (1969). Eine Liste und Kar te der 
Anlagen bei J . GARBSCH (wie A n m . 2) Beilage. 
6) Z u m Abbrechen zahlre icher o f f e n e r Siedlungen u m die Mit te des 3. J a h r h u n d e r t s vgl. E.KEL
LER (wie A n m . 3) 154 f. u n d 186, f re i l ich mit Uberbe tonung der mili tärischen Ursachen f ü r den 
einsetzenden Wüstungsprozeß . 
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H i l f s t r u p p e n z u e r k l ä r e n 7). D e r B e g i n n diese r g e r m a n i s c h e n I n f i l t r a t i o n is t B e s t a n d t e i l 
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s c h r i t t e n e n 4. J a h r h u n d e r t u n d i m 5. J a h r h u n d e r t m i t m a c h t e n . U b e r b l i c k t m a n d i e b i s 

l a n g b e k a n n t g e w o r d e n e n u n d v e r ö f f e n t l i c h t e n P l ä t z e 8), so m ü ß t e h i e r d i e A n t w o r t ei

g e n t l i c h j a l a u t e n . D i e E n d d a t e n d e r e i n z e l n e n O r t e s i n d g e s t a f f e l t , d i e E n t w i c k l u n g 

v e r l ä u f t s o m i t z u d e r j e n i g e n i m F l a c h l a n d a n n ä h e r n d p a r a l l e l , w e n n a u c h m i t e i n e r z e i t 

l i c h e n V e r s c h i e b u n g , d ie m a n w o h l d e n d i f f e r e n z i e r t e n S i e d l u n g s f u n k t i o n e n u n d d e r 

W e h r h a f t i g k e i t d e r vici g u t s c h r e i b e n m u ß . D i e O r t s n a m e n e n t w i c k l u n g b e s t ä t i g t g e n e r e l l 

e i n e n W ü s t u n g s v o r g a n g a u c h be i d i e s e m S i e d l u n g s t y p : n u r w e n i g e d e r m i t i h m v e r b u n 

d e n e n a n t i k e n N a m e n t a u c h e n i m f r ü h e n M i t t e l a l t e r w i e d e r a u f . F r e i l i c h , d a s E r l ö s c h e n 

diese r S i e d l u n g e n k a n n s ich t h e o r e t i s c h a u f e i n e n l a n g e n Z e i t r a u m v o m E n d e des 

7) Hie rzu vor allem E.KELLER (wie Anm. 3) 175 f f . ; DERS., in : Studien zur vor  und f rühge
schichtlichen Archäologie. Festschrif t fü r Joach im Werner zum 65. Gebur ts tag I (1974) 247 f f . ; 
DERS., in : G. Kossack und J . Reichstein (Hrsg.) , Archäologische Beiträge zur Chronologie der 
Völkerwanderungsze i t (1977) n f f . 
8) Sie sind auf unserer Abb. ia unter den N u m m e r n 25 bis 34 verzeichnet . Die Nachweise (vgl. 
Anm. 5) im einzelnen: 1 Arbor Felix (Arbon) .  2 Brigantium (Bregenz).  3 Vemania (Bett
mauer bei Isny).  4 Cambodunum (Kempten) .  5 Cassiliacum.  6 Caelio Monte (Kell
münz) .  7 Febianis.  8 Guntia (Günzburg) .  9 Piniana (Bürgle bei Gundremmingen) . 
10 Summuntorium (Burghöfe) .  11 Parrodunum (Burgheim).  12 N e u b u r g / D o n a u .  13 
Vallatum (Manching).  14 Abusina (Eining).  15 Castra Regina (Regensburg).  16 Sorvio-
durum (Straubing).  17 Quintanis (Künzing) .  18 Batavis (Passau).  19 Boioduro (Passau
Inns tadt ) .  20 Ioviacum (Schlögen).  21 Ad Mauros (Eferding) .  22 Lentia (Linz).  23 
Lauriacum (Lorch).  24 Augusta (Augsburg).  25 Goldberg bei Türkhe im.  26 Stof fe rs 
berg.  27 Landsberg.  28 Abodiacum (Epfach) .  29 Altens tad t .  30 Foetibus (Füssen). 
31 Widdersberg.  32 Moosberg bei Murnau .  33 G r ü n w a l d .  34 Valley.  35 Pons Aeni 
( P f a f f e n h o f e n / I n n ) .  36 Bedaium (Seebruck).  37 luvavum (Salzburg).  38 Cucullis 
(Kuchl) .  39 Ovilava (Wels).  Anlagen des Hin te r l andes mit Dat ie rungsmögl ichke i ten : 25 
Goldberg : L. OHLENROTH, Bayer . Vorgeschichtsbl. 17, 1948, 44 f f . ; N.WALKE, Bayer. Vorge
schichtsbl. 26, 1961, 60 f f . ; F M R D I, 7248.  28 Abodiacum (Ep fach ) : J.WERNER (wie Anm. 5). 
 2 9 A l t e n s t a d t : E . K E L L E R ( w i e A n m . 3) 1 5 6 f f .  32 M o o s b e r g b e i M u r n a u : J . GARBSCH ( w i e 

Anm. 5).  33 G r ü n w a l d : K. POPP, Oberbayer . Archiv 49, 1895, 187 f f . ; P. REINECKE, Kleine 
Schr i f ten (1962) 170 f f . ; F M R D I, 1198.  35 Pons Aeni ( P f a f f e n h o f e n ) : R. CHRISTLEIN U. 
H .  J . KELLNER, Bayer . Vorgeschichtsbl. 34, 1969, 76 f f . ; J . GARBSCH, Arch. Korrespondenzb l . 5, 
1975> 8 7 f f . ; R . CHRISTLEIN, W . CZYSZ, J . GARBSCH, H .  J . KELLNER U. P . S C H R ö T E R , B a y e r . V o r g e 

schichtsbl. 41, 1976, 1 f f . ; F M R D I, 1234.  36 Bedaium (Seebruck): H .  J . KELLNER U. 
G. ULBERT, Bayer. Vorgeschichtsbl. 23, 1958, 48 f f . ; W. CZYSZ U. E. KELLER, Bedaium. Seebruck 
zur Römerzei t (1978). 
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4. Jahrhunder t s 9) bis ins 6. oder 7. Jahrhunder t IO) verteilen und möglicherweise erst zu 
einem Zei tpunkt erfolgt sein, als bereits in der Nachbarschaf t vorhandene germanische 
Ansiedlungen fü r eine Tradierung des Ortsnamens sorgen konnten Die Ursachen die
ser Entwicklung mögen, was die spätrömischen Befestigungen des Binnenlandes anbe
t r i f f t , beispielsweise in der Entbehrlichkeit ihrer Funktion oder später im Fehlen des bio
logischen Bevölkerungsreservoirs liegen. Beide Faktoren entfallen weitgehend bei den 
grenznahen Garnisonstädten. Deren Notwendigkei t war unbestritten, solange römische 
Reichsgewalt Anspruch auf das Land hinter ihnen erhob, und so lange wurde für die 
Voraussetzungen Sorge getragen. Erst nach der Entlassung aus dieser Schutzpfl icht und 
dem Ausbleiben zentralstaatl icher Förderung hat te sich die Überlebensfähigkeit jedes 
einzelnen Ortes zu erweisen. Es liegt auf der H a n d , daß nach einem solchen Fall unter
schiedliche Reakt ionen zu beobachten sein werden. 

Diese einleitenden Bemerkungen sollen verständlich machen, daß es eine Kontinui tä t 
des Voralpenlandes schlechthin nicht geben m u ß und kann. Zu fragen ist vielmehr nach 
der Möglichkeit des Uberlebens von romanischen Siedlungs p u n k t e n inmitten germa
nischer Umwel t , und, sollte dies generell zu verneinen sein, nach den Enddaten der ein
zelnen romanischen Volkstumsinseln. Bereits die Not i t ia dign i ta tum I 2 ) kennt nicht 
mehr alle spätrömischen Donaukastel le (Abb. ib) . In dem hier interessierenden Strecken

9) In dieser Zeit endeten, wie aus der Anm. 8 angegebenen Li te ra tur ersichtlich, die Anlagen von 
Altens tad t (29) u n d Moosberg bei M u r n a u (32). Für die Limeskastelle vgl. die Zusammenstel lung 
H .  J . KELLNERS, in : Limesstudien (1959) 58 f f . 
10) Vgl. die Münzre ihe vom Goldberg bei Türkhe im ( F M R D I, 7247) mit zwei bei den G r a b u n 
gen L. Ohlenro ths gefundenen ostgotischen Münzen des 6. Jah rhunder t s . Auch über das Ende der 
spä tan t iken Anlagen auf dem Lorenzberg bei E p f a c h (28) scheint das letzte Wor t noch nicht ge
sprochen zu sein, wenn man den Ausfüh rungen K. BöHNERS fo lg t : Ausgrabungen in Deutschland, 
geförder t von der Deutschen Forschungsgemeinschaf t 19501975, Bd. 2 (1975) 59 ff Gewisse 
Siedlungsfunde aus dem Bereich des horreums könn ten eine solche A n n a h m e unters tü tzen. 
11) Mit wachsendem Forschungss tand mehren sich Plä tze , an denen einer spätrömischen Anlage 
gleichzeitige oder nur wenig jüngere, kont inuier l ich bis ins Mitte la l ter fo r tdaue rnde Siedlungen 
gegenüberliegen, so etwa bei Febiana (7) und der Siedlung, deren Gräbe r fe ld im Bahnhofsgelände 
von Ulm a u f g e f u n d e n wurde , und das laut Ausweis seiner Funde (z. B. Verhand lungen d. Ver. f. 
Kuns t u. Al te r t um in U l m und Oberschwaben 12, 1860, Taf . 4, 12. 13. 16. 17) vom 4. bis ins 
7. J a h r h u n d e r t hinein belegt wurde . Vgl. auch das spätrömische Kastel l von N e u b u r g a. d. D o 
nau und das auf dem gegenüberl iegenden D o n a u u f e r bef indl iche Bit tenbrunn mit einem späte
stens um die Mit te des j . J a h r h u n d e r t s einsetzenden G r ä b e r f e l d : R. CHRISTLEIN, Jahresber . d. 
bayer . Bodendenkmalp f l ege 8/9 , 1967/68, 87 f f . Bei spätrömischen Anlagen, deren Weiterbestand 
im 5. J a h r h u n d e r t gesichert ist, ergeben sich Kontak tmögl ichke i ten zu Fr iedhöfen wie dem von 
Altenerd ing (W.SAGE, Ber. der R ö m .  G e r m a n . Kommission 54, 1973, 212 ff .) mit seiner späte
stens um die Mit te des j . J a h r h u n d e r t s einsetzenden Belegung. Im erhöhten Maße konnte ein an
t iker O r t s n a m e dor t t r ad ie r t werden , w o sich romanische Siedlungen bereits von A n f a n g an jen
seits des Limes befanden , e twa im Breisgau. Die Kont inu i t ä t der germanischen Siedlungen ist in 
jedem Falle f ü r eine ungebrochene Trad i t ion die Voraussetzung. 
12) Occ. XI.3; XXXIV44; XXXV. 
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abschni t t feh l t beispielsweise Sorviodurum-Strauhing N a c h der Veröf fen t l i chung der 
jüngsten Grabungen im Kastel lbereich "*) wird man vielleicht beurteilen können, ob 

z u m Z e i t p u n k t der Abfassung der N o t i t i a das Kastel l noch mili tärisch, ja ob es über

h a u p t noch genutz t w a r . Zwei Genera t ionen später scheint es jedenfal ls nicht mehr exi
stiert zu haben. Die Reihe der R o m a n e n o r t e der Vita Severini J5) endet in Künz ing , ei
nem Kastel l wei te r d o n a u a b w ä r t s (Abb. ic) . Aus dieser späten Quelle wissen wir zuver 

lässig um die Orte , welche in der zwei ten H ä l f t e des 5. J a h r h u n d e r t s von Romanen be
w o h n t waren . U n d scheinbar bietet diese Vita , von Eugippius 511 aus nächster zeitlicher 

N ä h e zu den Ereignissen des 5. J a h r h u n d e r t s abge faß t u n d mit großem Kred i t versehen, 
was ihre G l a u b w ü r d i g k e i t a n b e t r i f f t , auch eine Lösung der Kont inu i t ä t s f r age an den 

von ihr behande l ten Plä t zen a n : eine negat ive. Aus guten Gründen. 1 6 ) ha t sich die For
schung mit der Feststellung Eugipps, alle R o m a n e n hät ten die O r t e Quintanis-Künzlng, 
5dt<wz5Passau, ß o / o i r o  P a s s a u / I n n s t a d t u n d LauriacwmLorch f ü r immer verlassen, 

nicht abgefunden , und z w a r lange bevor Ausgrabungsergebnisse von diesen Plä tzen vor 
lagen. Einig w a r m a n sich dar in , d a ß die Frage nach K o n t i n u i t ä t oder Diskon t inu i t ä t im 

raet ischnorischen Grenzgebie t am ehesten an den Schauplä tzen Severin 'scher Tät igkei t 
archäologisch er forschbar sein würde . Der in dieser Hins ich t bisher am gründl ichsten un

tersuchte Pla t z ist Boioduro-Boiotro im Stadt te i l Passau Inns tad t . Auf ihn sei daher aus
führ l i cher eingegangen. 

Boiodurum-Innstadt am Südufe r des Inns bildete zusammen mit Zfo tawPas sau auf 
dem entgegengesetzten Flußufe r eine überaus enge topographische Einhei t inmit ten der 

100 m tief in den G r a n i t des Bayerischen Waldes eingeschnit tenen, hier zusammenmün

denden Fluß tä le r von Inn und D o n a u (Abb. 2). Die D o n a u w a r v o m ersten J a h r h u n d e r t 

an bis zule tz t die N o r d g r e n z e des römischen Reiches. Verwa l tungsmäß ig w a r der Tal 

kessel zweigete i l t : im Inn verlief die Grenze der Prov inzen N o r i c u m und Raet ien sowie 
die Westgrenze des I l lyr ischen Zollbezirks . Der topographisch eindrucksvol lere Pla tz 

w a r zwei fe l sohne Passau. Kaiserzei t l iche Besiedlung des Gneisrückens zwischen D o n a u 

13) Die Lücke, von manchen Forschern fü r ein Versehen gehalten, wird jedoch noch größer, 
wenn man den in der Not i t i a vermerkten Abzug des letzten Restes der Legio III Italica aus Re
gensburg in diesem Zusammenhang berücksichtigt. Sie kann durchaus im Sinne einer f rühen 
Preisgabe interpretiert werden, eine Annahme, die vom archäologischen Fundstoff her möglicher
weise zu unterstützen sein wird ; vgl. den überaus reichen Fundniederschlag des 5. Jahrhunder ts 
rein germanischer Prägung, wie ihn K. SCHWARZ in verschiedenen Vorberichten seiner Grabung 
im Niedermünster zu Regensburg vorlegte: Ausgrabungen in Deutschland 2 (1975) 133 Abb. 4 und 
134 Abb. 5; Jahresber. d. bayer. Bodendenkmalpf l . 13/14, 1972/73 (im Druck) Abb. 22 und 26. 
14) W. SAGE, Jahresber. Hist . Ver. Straubing 79, 1976, 113 ff . 
15) M G H Auct. ant. 1; Eugippius, Das Leben des heiligen Severin, Einführung, Übersetzung und 
Erläuterungen von R. NOLL, Schrif ten und Quellen der Alten Welt n (1963). 
16) Gestützt auf die ungebrochene Überl ieferung zahlreicher bei Eugipp genannter Ortsnamen, 
auch solcher Plätze, die nach dem Zeugnis der Vita Severini im 5. Jahrhunder t aufgegeben wur
den. 
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und Inn ist seit dem 2. Jahrhunder t archäologisch bezeugt und wohl auf ein Kastell der 
Cohors IX Batavorum zurückzuführen *7). Als Standort jener Kohorte wird Batavis al
lerdings erst in der Not i t ia digni ta tum genannt. Es spielt in der Folgezeit in der Vita Se
verini eine bedeutende Rolle l8), wo seine Stadtmauern, ein Kloster, eine Taufkapel le 
ausdrücklich genannt und alle Anzeichen eines regen wirtschaft l ichen und kirchlichen 
Lebens aufgezähl t sind. Archäologisch ist Batavis-Vzsszu t rotz einiger älterer und neue
rer Ansätze T9) terra incognita, eine Folge der überaus gedrängten mittelalterlichen Be
bauung, die sich nur im Bereich der bischöflichen Oberstadt etwas auflockert und dort 
Grabungsergebnisse verspricht 2°). 

Ganz anders die Situation in der südlich des Inns gelegenen Innstadt von Passau. Die 
spätmittelalterl iche Vorstadtbebauung hat te nicht die Fläche des mittelkaiserzeitlichen 
Kastells Boiodurum erfaßt , das im Mittelal ter unter dem N a m e n »Biburg« als altertüm
liche Befestigung vor dem Osttor der Inns tadt bekannt und mit der zeitweisen Pfa r rk i r 
che St. Aegidius belegt war . Grabungen seit 1905 und 1955 erwiesen die »Biburg« als 
eine reguläre Kastellanlage vermutlich domitianischer Gründung. Ihr Ende lag im 
3. Jah rhunder t 2I). Bis dahin wird Boiodurum in allen in Frage kommenden zeitgenössi
schen Kompendien aufgeführ t 2 2 ) . 

N a c h d e m dieses Kastell um die Mitte des 3. Jahrhunder ts aufgelassen worden war, 
eine in Boioduro stationierte Kohor te jedoch noch 150 Jahre später in der Noti t ia digni
ta tum genannt ist 23), war in der näheren Umgebung ein spätrömisches Kastell gleichen 
Namens und gleicher Funktion anzunehmen. In seinem Bereich mußten sich die Ereignisse 
abgespielt haben, von denen Eugippius in der Vita Severini berichtet 2<*); die Suche nach 
Reliquien fü r eine dort befindliche Kirche, die wundersame Beischaffung von Reliquien 
des Hl . Johannes des Täufers, das ebendort durch Severin gegründete Kloster und die 

17) P. REINECKE, Bayer . Vorgeschichts f reund 4, 1924, 24 f. Krit ische Sichtung der älteren Litera
tur bei A. AIGN, Ostbair ische G r e n z m a r k e n . Passauer J a h r b u c h f ü r Geschichte, Kunst und Volks
kunde 17, 1975, 102 f f . 
18) Kap . 19,1; 20,1; 22,1.4; 24.1; 27,1.3. 
19) Grabungen an der »Römerwehr« und Funde beim Kloster Niede rnburg er fuhren durch 
P. REINECKE eine W ü r d i g u n g : Kleine Schr i f ten (1962) 124 f f . und 131 f f . Von letzterem Pla tz 
liegen noch unpubl iz ier te , großenteils spätrömische N e u f u n d e v o r : f rd l . Mitt . H . K a p f h a m m e r . 
Siedlungsfunde aus dem Alts tad tbere ich : Bayer . Vorgeschichtsbl. 37, 1972, 194. 183 Abb. 69. 
F u n d m ü n z e n F M R D I, 2091. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1978/79 im Kloster Niede rnburg 
konn ten hier nicht mehr berücksichtigt werden . 
20) Ausgrabungen des Landesamtes f ü r Denkmalp f l ege im Herbs t 1977 scheinen unmit te lbar 
nördl ich des Domchores erstmals Spuren des mittelkaiserzei t l ichen Kastells erbracht zu haben, je
doch keine spätrömischen Hinweise : f rd l . Mit t . W. Sage. 
21) H.SCHöNBERGER, Saa lburgJahrb . 15, 1956, 42 f f . ; eine Zusammenfassung bei R.NOLL, 
R L I Ö 21 (1958) 28. 
2 2 ) P . R E I N E C K E ( w i e A n m . 1 7 ) 2 4 . 

23) N o t . dign. occ. X X X I V 4 4 . 
24) K a p . 22 und 23. 
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Abb. 3 Passau. Die spätant iken Grabungsbefunde des Kastells Boiotro und der Kirche St. Se
verin im heutigen Siedlungsbild. Schwarz : ergrabene Befunde . Weiß : Ergänzungen . 
Wiedergabe der neuzeit l ichen Bebauung nach Katas te rb la t t N O 2260 mit f reundl i 
cher Genehmigung N r . 12 128/77 des Bayer . Landesvermessungsamtas München. Zeich
nung I. Koschorreck. Maßs tab 1:2500. 
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H o f f a h r t einiger Mönche desselben. Bei der Suche nach dem O r t jenes Kastells wurde 
die Forschung schon bald auf die ehemalige Pfarrk i rche der Innstadt aufmerksam, St. 
Severin, iooo m innaufwär t s vom mittelkaiserzeitlichen Kastell Boiodurum neben dem 
Beiderbach gelegen. Wohl wegen des auffäll igen, beziehungsreichen Patroziniums vermu
tete Paul Reinecke schon 1924 das spätant ike Kastell in nächster Nachbarschaf t zu die
ser Kirche 25). Seine Ansicht war jedoch nicht näher begründet, archäologische Zeugnisse 
hierfür konnten auch in der Folgezeit nicht beigebracht werden, und Ausgrabungen in 
der Kirche St. Severin in den Jahren 1928 und 1929 erbrachten als ältestes Bauwerk 
eine Kirche des 10. oder 11. Jahrhunder t s 2 6 ) und somit keinen Anknüpfungspunkt an 
irgendeine spätantike Tradi t ion. Der Vorschlag Paul Reineckes geriet daher nahezu in 
Vergessenheit und wurde nicht weiter verfolgt . So kam es überraschend, als im Novem
ber 1974 bei Bauarbeiten jenes spätant ike Kastell Boiotro 150 m östlich von St. Seve
rin, von der Kirche nur durch den Beiderbach getrennt, angeschnitten wurde. Seither 
füh r t das Bayerische Landesamt fü r Denkmalpf lege mit kurzen Unterbrechungen bis 
heute (November 1977) im Kastellbereich archäologische Untersuchungen unter der Lei
tung des Verfassers d u r c h s ) . In diesem Zei t raum wurden 1974/75 die Osthälf te und 
die Südfront des Kastells erschlossen, 1976 die Westhälf te mit dem Untergrund eines 
dort befindlichen spätmittelalterl ichen Gebäudes (Lederergasse Hs. N r . 43) und 1977 
Teile des Innenhofes und die unter der Straßendecke der Lederergasse vorhandenen Fun
damente der Nordmauer . 1976 gelangte der größte Teil des Kastellgeländes in den Be
sitz des Bezirks Niederbayern mit dem Ziel der Restaurierung und musealen Ausgestal
tung; der Verlauf der Ausgrabungen wurde durch den Besitzwechsel ganz wesentlich er
leichtert 2g). 

Das spätant ike Kastell befindet sich heute inmitten dichter spätmittelalterlicher Be
bauung am Westende der Passauer Innstadt (Abb. 3). Die umfangreiche Bausubstanz 
läßt kaum noch die topographische Situation der Stelle erkennen, die nach der Aufgabe 
des 1000 m f lußabwär t s gelegenen mittelkaiserzeitlichen Kastells gewählt worden war. 
Eine Subtrakt ion der modernen Bebauung macht vor dem Hintergrund des Geländere
liefs die Pla tzwahl verständlicher (Abb. 4): es war der letzte Punkt , an dem ein den Inn 
begleitender Straßenzug von einer militärischen Anlage in Tallage überwacht werden 

2 5 ) R E I N E C K E ( w i e A n m . 1 7 ) 2 5 . 

26) H . HöRMANN, St. Severin zu Passau. Die Kirche und ihre Baugeschichte nach neuen Ausgra
bungen und Untersuchungen (1935). 
27) Ein Vorber i ch t : R. CHRISTLEIN, Ostbair ische Grenzmarken . Passauer Jah rbuch fü r Geschich
te, Kuns t und Volkskunde , 18, 1976, 28 f f .  Zu einer Tabula ansata aus dem Kastei ibereich: 
H .  J . KELLNER, Bayer. Vorgeschichtsbl . 41, 1976, 143 f f . 
28) D a n k gebührt neben dem H e r r n Staatsminister f ü r Unte r r i ch t und Kultus fü r die Bereitstel
lung der nötigen Mittel vor allem dem Bezirkstag von Niederbayern , der sich unter seinem Präsi
denten K. v. Moreau zur Ü b e r n a h m e der Trägerschaf t entschloß. Die Ini t iat ive hierzu und die 
t a t k r ä f t i ge D u r c h f ü h r u n g der noch l au fenden Res taur ie rungsmaßnahmen werden H e r r n Bezirks
he imatpf leger D r . H a n s Bleibrunner ve rdank t . 
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ierten Oberf lächenrel ief der Spätant ike . Zeichnung I. Koschorreck. Maßs tab 1:2500. 
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konnte. N a c h Südwesten zu muß eine solche Straße schon bald nach Uberschreiten des 
Beiderbaches die H ö h e des Kühberges erklommen haben. Hinweise auf einen solchen 
Straßenzug gibt es in Gestalt von mittelkaiserzeitlichen Streufunden im Kastellbereich 
und unter St. Severin 29). Gebäude, die erst hät ten geschleift werden müssen, befanden 
sich an der Stelle des Kastells jedoch nicht. Die Anlage (Abb. 5) erwies sich mit zuneh
mender Grabungsdauer als aus einem Guß, t ro tz ihres irregulären Grundrisses. Die Au
ßenmauern waren an Nord , Ost und Südwestseite im Fundament jeweils 2,4 m breit. 
Lediglich die Südseite (3) besaß eine Fundamentbrei te von durchschnittlich 3,6 m. Das 
Aufgehende wird hier entsprechend höher gewesen sein, wohl in Form einer dem H a n g 
entgegenstehenden Schildmauer. Der Aufbau des Fundaments war an allen Kastellseiten 
gleich: in die etwa 1,5 m tiefe Fundamentgrube war zunächst ein dichter Rost von zuge
spitzten Holzpfäh len im Abstand von etwa 50 cm bis zu 1,5 m tief in die sandigen Ab
lagerungen des Flußes eingerammt worden (Taf. 2 unten). Die Holzpfäh le ragten noch 
etwa 50 cm hoch in die Fundamentgrube hinein. In gleicher Weise waren auch die Tür
me fundier t (Taf. 3 unten). Die Außenmauern wiesen vier parallele Pfostenreihen auf, 
die Schildmauer (3) und die Außenf ron t des Turmes (6)  und analog wohl des Turmes 
(5)  jeweils fünf . Für die ersten Fundierungsarbeiten waren also etwa 2500 Pfosten 
von durchschnitt l ich 1,8 m Länge und  dieses M a ß ergaben mehrere Negat ivabdrücke 
im Gußmauerwerk  durchschnitt l ich 15 cm Dicke notwendig. Zwischen die in die 
Fundamentgrube hineinragenden Holzpfäh le wurden zunächst zwei Schichten fischgrä
tenart ig verlegter Bruchsteine (wie das gesamte Mauerwerk einheimischer Herkun f t ) 
ohne Mörtelbindung eingebracht, darüber sodann mindestens 1 m hoch Gußmauerwerk 
ohne Verschalung in die offene Baugrube gefüll t ; eine Schichtung ließ sich hierbei gele
gentlich noch erkennen. In die untersten beiden Schichten des Gußmauerwerks ragten 
noch die Balkenköpfe des Fundamentrostes hinein. Eine Schicht größerer, zumeist waag
recht verlegter Bruchsteine schloß in 1,5 m H ö h e nach oben die Fundamentzone ab. 
Das Aufgehende, in größerem U m f a n g nur innerhalb des Hauses Lederergasse 43 (Taf. 2 
oben) erhalten, bestand in seinen untersten Lagen aus behauenen Granitsteinen von 

H a n d q u a d e r f o r m a t . 
Im Grabungsbereich waren zwei Ecktürme (5) und (6) mit fächerförmigem Grundr iß 

zu beobachten (Taf. 3). Ihre Flankenmauern wiesen annähernd die gleiche Stärke auf 
wie die normalen Kastel laußenmauern. Ihre gebogenen Frontpar t ien waren offenbar et
was stärker und entsprachen damit dem breiteren Pfahlrost . Ein weiterer Turm (11) ist 
in der Mitte der N o r d f r o n t (1) zu vermuten. Hier setzte der Pfahlrost plötzlich aus, wo
bei gleichzeitig Pfähle nach Südosten zu über die vorauszusetzende und hier gänzlich be
seitigte Mauer f ron t vorsprangen, alles Hinweise auf ein Tor. Zwischentürme in der Mit

29) Zu dieser S t r a ß e R.NOLL, R L I Ö 2 1 (1958) 107. Mit te lka iserze i t l iche K l e i n f u n d e im Bereich 
v o n St. Sever in w u r d e n von H . HöRMANN (wie A n m . 26) 97 u n d von W. SAGE (Beilage zum A m t 
lichen Schul Anze iger f ü r den Regie rungsbez i rk N i e d e r b a y e r n 1976 N r . 5/6 , 73 Abb. 40) b e k a n n t 
gemacht. 
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te der Seitenmauern (2) und (4) sind nicht anzunehmen. Von den vorauszusetzenden 
Ecktürmen an der westlichen und nordöstlichen Kastellecke konnte keiner nachgewiesen 
werden; sie müssen sich unter den Häusern Lederergasse 39, 41 und 50 befinden und 
sind derzeit der Forschung unzugänglich. Ihre auf Abb. 3 und 4 angegebene Form ist 
eine freie Ergänzung. 

Zur Umwehrung der Anlage gehörte schließlich ein über 8 m breiter und bis zu 2 m 
tiefer muldenförmiger Graben, der in 13 m Entfernung vor der Südmauer begann. Wie
wohl er nur hier angeschnitten wurde, sind entsprechende Gräben auch vor der Süd
west und Ost f ron t des Kastells anzunehmen, während auf der Nordsei te das Steilufer 
zum Inn wohl genügte. 

Der äußeren Geschlossenheit und dem uniformen Aufbau des Kastelläußeren ent
sprach die Gestal tung des Inneren. Mit großer Konsequenz wurde hier ein ganz allge
mein an spätrömischen Mili täranlagen zu beobachtendes Konzept verwirklicht , nach 
welchem sich die Innenbebauung ausschließlich an die Außenmauern anlehnte. Die 
Form, in der dies in Boiotro geschah, ist in Gestalt von Pfeilerreihen mit 5 m lichtem Ab
stand zu allen Außenmauern sichtbar geblieben. Diese Pfeiler, von denen noch 16 erhal
ten sind, waren quadrat isch mit Seitenlängen von 1,6 bis 1,8 m. Sie bestanden zum über
wiegenden Teil aus Tuf fquadern , deren unterste Lage  jeweils schon in den Boden ver
senkt  bei den Pfeilern I I I , IV, VI und V I I I noch vorhanden, in allen übrigen Fällen 
jedoch bereits dem mittelalterlichen Steinraub zum Opfe r gefallen war. Die Pfeiler er
wiesen sich als unerwar te t solide fundier t . In eine bis zu 4,2 m in den gewachsenen Bo
den eingetiefte Fundamentgrube von den Ausmaßen der späteren Pfeiler waren ohne 
Verschalung zunächst 1,5 bis 2,5 m hoch Bruchsteine ohne Mörtelbindung regellos hin

eingeworfen worden. Darauf folgte Gußmauerwerk gleicher Konstrukt ion wie bei den 
Außenmauern . Von 0,5 bis 0,2 m Tiefe an folgte eine erste Lage von etwa 0,3 m starken 

Tuf fquade rn (Taf. 4 unten). Ein Stück Pfeilerversturz macht es wahrscheinlich, daß das 
Aufgehende in Schichten von abwechselnd mindestens vier Ziegelreihen und einer 
Tuffquader re ihe errichtet war . 

Aus dem gleichen Gußmauerwerk bestand sodann ein in den Eckpfeiler X I I einge
fügter Brunnen von heute noch 8 m Tiefe (Taf. 4 oben). Er führ te noch Wasser und war 
lediglich notdür f t ig im 18. Jahrhunder t abgedeckt worden. An seinen römischen Ur
sprung ist nicht zu zweifeln. 

Im ersten Bauzustand war das Erdgeschoß der seitlichen Bautrakte offen und wie 
der gesamte Innenhof des Kastells ungepflastert . Alle geschlossenen Bauteile müssen sich 
in den Obergeschossen der Anlage befunden haben. Angesichts der großen Fundamentt ie
fe der Pfeiler hat man mit einer beträchtlichen Höhe der Seitenbebauung zu rechnen. 
Der Gesamteindruck der Anlage m u ß dem eines frühneuzeit l ichen Festungsbauwerks 
sehr nahe gekommen sein. Grundsätzl ich könnten Zweifel am militärischen Ursprung 
des Kastells auch dann nicht bestehen, wenn wir nicht den entsprechenden Hinweis der 
Not i t ia digni ta tum und keine militärischen Kleinfunde von Boiotro besäßen. 
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n e z u l i egen b r a u c h t . U m d i e g le i che Z e i t w u r d e n d i e m e i s t e n d e r in A b b . i a a u f g e z ä h l 

t e n P l ä t z e u m w e h r t 31). U m so e r s t a u n l i c h e r ist d a s F e h l e n e x a k t e r f o r m a l e r E n t s p r e 

c h u n g e n u n t e r d iesen z u m e i s t r a e t i s c h e n A n l a g e n . Es f ä l l t j e d o c h a u c h s c h w e r , d o n a u a b 

w ä r t s E n t s p r e c h u n g e n a u s f i n d i g z u m a c h e n . H i e r h a t t e m a n s ich in s p ä t r ö m i s c h e r Z e i t in 

d e r R e g e l a u f d e n A u s b a u v o r h a n d e n e r m i t t e l k a i s e r z e i t l i c h e r A u x i l i a r k a s t e l l e b e s c h r ä n k t 

( A b b . 6) u n d n u r in A u s n a h m e f ä l l e n , be i sp i e l swe i se a m D o n a u k n i e in U n g a r n , n e u e A n 

l a g e n e r r i c h t e t . E i n a u g e n f ä l l i g e s D e t a i l d e r z u m e i s t in d i e k o n s t a n t i n i s c h e Z e i t d a t i e r t e n 

A u s b a u t ä t i g k e i t d e r d o n a u l ä n d i s c h e n K a s t e l l e ist d e r f ä c h e r f ö r m i g e G r u n d r i ß d e r E c k 

t ü r m e 32). D i e b e i d e n F ä c h e r t ü r m e 5 u n d 6 v o n Boiotro s i n d d ie a m w e i t e s t e n w e s t l i c h 

ge l egenen V e r t r e t e r i h r e r A r t 33) u n d b e z e u g e n d a d u r c h s i c h t b a r d ie Z u g e h ö r i g k e i t des 

P l a t z e s z u r m i l i t ä r i s c h e n , a u c h d ie B e r e i c h e des B a u w e s e n s p r ä g e n d e n V e r w a l t u n g s o r g a 

n i s a t i o n v o n N o r i c u m . A l l e r d i n g s m ö c h t e m a n d e n b i s l a n g ä l t e s t e n F ä c h e r t u r m b e f u n d in 

Boiotro a n g e s i c h t s se iner p e r i p h e r e n , w e i t e r w e s t l i c h a u f k e i n e r l e i V o r b i l d e r z u r ü c k f ü h r 

b a r e n V e r b r e i t u n g s s i t u a t i o n n u r u n g e r n f ü r d a s V o r b i l d d e r z a h l r e i c h e n F ä c h e r t ü r m e in 

N o r i c u m u n d P a n n o n i e n h a l t e n , s o n d e r n e h e r e ine U b e r p r ü f u n g d e r D a t i e r u n g d e r d o r 

30) Sie wurde von H.  J . Kellner bearbeitet , dem ich die folgende Aufs te l lung (Stand 1. 12. : [977) 
und die Erlaubnis zu ihrer Verwendung an dieser Stelle verdanke . 
Mitt lere Kaiserzeit 69244 4 Cons tan t in I. etc. 311321 2 
Gallienus 259268 2 3 2 I ~ 3 3 3 -
Claudius I I . 268270 7 333337 5 
Aurel ian etc. 270275 2 Constans I. und Constant ius II. 33735° 7 
Probus 276282 1 Constant ius II . etc. 350361 6 
Dioclet ian 284295 2 Jul ianus I I I 361363 1 

295305 1 Valent in ian I., Valens 
Constant ius I. und Galerius 305311 3 und Gra t i an 364378 9 

Arcadius 383408 -
31) H.  J . KELLNER, in : LimesStudien (1959) 63 f f . ; der letzte Forschungsstand bei J. GARBSCH 
(wie Anm. 2) 12 f f . 
32) H . v. PETRIKOVITS, Jou rna l of R o m a n Studies 61, 1971, 184 und 199. H . STIGLITZ, Das römi
sche Donaukas te l l Zwentendor f in Niederösterre ich . R L I Ö 26 (1975) 85 Anm. 30. Die Entwick
lungsreihe der Ecktürme bei A. MöCSY, The Provinces of the R o m a n Empi re : Pannon ia and U p 
per Moesia (1974) Abb. 18. 
33) Eine Ausnahme bildet ein B e f u n d am mittelkaiserzei t l ichen Kastel l Causennae - Ancaster , 
England : Journa l of Roman Studies 55, 1965, 205 und Abb. 12; H . v. PETRIKOVITS (wie Anm. 32) 
184 Anm. 15. 
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t i g e n s p ä t r ö m i s c h e n U m b a u m a ß n a h m e n v o r s c h l a g e n 34). V o r a u s g e s e t z t , d i e V e r s t ä r k u n g 

d e r n o r i s c h  p a n n o n i s c h e n A u x i l i a r k a s t e l l e w ä r e a u c h d o r t e ine R e a k t i o n au f d ie U n r u h e n 

d e r J a h r e 2 5 9 / 2 6 0 , so w ü r d e d a s A u f t r e t e n v o n F ä c h e r t ü r m e n a n d e n w e n i g e n K a s t e l l 

n e u b a u t e n e in o d e r z w e i J a h r z e h n t e s p ä t e r w e i t w e n i g e r v e r w u n d e r n . E i n e E r k l ä r u n g 

v e r l a n g t j e d o c h n a c h w i e v o r d i e T a t s a c h e d e r r a d i k a l e n A u f g a b e a l l e r m i t t e l k a i s e r z e i t 

l i c h e n A u x i l i a r k a s t e l l e R a e t i e n s , a u c h a n d e r D o n a u s t r e c k e , w e l c h e z u k e i n e m Z e i t p u n k t 

ä h n l i c h d e r L a n d s t r e c k e a m r a e t i s c h e n u n d o b e r g e r m a n i s c h e n L i m e s v o n d e r v ö l l i g e n 

P r e i s g a b e b e d r o h t w a r . H i e r h ä t t e n , so s o l l t e m a n m e i n e n , e i g e n t l i c h j ene V e r s t ä r k u n g s 

m a ß n a h m e n g e n ü g t , w e l c h e i m n o r i s c h  p a n n o n i s c h e n L i m e s a b s c h n i t t e r w i e s e n e r m a ß e n 

a u s r e i c h t e n . W i e w o h l m i t P a s s a u  I n n s t a d t d o n a u a u f w ä r t s d i e R e i h e d e r K a s t e l l n e u k o n 

s t r u k t i o n e n 35) b e g i n n t , k a n n m a n Boiotro n u r m i t V o r b e h a l t dieser B a u r e i h e z u r e c h n e n . 

34) Es fä l l t auf , d a ß von den vier durch H . v. PETRIKOVITS (wie Anm. 32) 184 als constant ini
sche G r ü n d u n g benannten pannonischen Kastellen nicht weniger als zwei i rreguläre Anlagen sind 
(VisegradSibrik und Pi l i smaröt  Basaharc) . Die Schwierigkeiten, welche H . Stiglitz bei der 
Dat i e rung der spä tan t iken T u r m a n b a u t e n an das »reguläre« mittelkaiserzeit l iche Kastel l Zwen
tendorf hat te (STIGLITZ, wie Anm. 32, 86), sind wohl symptomat isch f ü r die Situat ion. Eine auch 
dor t aus allgemeinen Gründen , nicht aus Befunden heraus vorgeschlagene Zeitstellung in die Re
gierungszeit Constant ins I. würde hier  wie in den anderen einschlägigen norischpannonischen 
Kastel len  bedeuten, daß die Lagerumwehrungen zwischen der 2. H ä l f t e des 2. Jah rhunder t s und 
der 1. H ä l f t e des 4. J a h r h u n d e r t s keine Veränderungen e r fahren hät ten, eine f ü r Auxil iarkastel le 
mittelkaiserzei t l ichen Ursprungs ungewöhnl ich lange Zeitspanne. 
35) Sie bedeuten nur f ü r den bereits mit vorhandenen Kastel len versehenen »nassen« Limesab
schnit t zwischen Eining und Passau eine umwälzende Neuerung . Batavis-Vzsszvi: N a c h dem Feh
len spätkaiserzei t l icher Funde im Bereich des 1977 angeschnit tenen mittelkaiserzeit l ichen Kastells 
(vgl. Anm. 20) ist wohl eine Verlagerung in die Gegend des Klosters Niede rnburg (vgl. Anm. 19) 
anzunehmen .  Quintanis-Künz'mg: Das mittelkaiserzei t l iche Kastel l blieb mit Sicherheit in spät
römischer Zeit ungenu tz t ; zur Topograph ie vgl. H . SCHöNBERGER, Kastell Künz ing Qu in t ana . 
Limesforschungen 13 (1975). Zur spätrömischen Topograph ie : R. CHRISTLEIN in : Beiträge zur To
pographie und Geschichte niederbayer ischer Römeror te . Beilage zum Amtl ichen SchulAnzeiger 
f ü r den Regierungsbezirk N i e d e r b a y e r n 1976 N r . 5/6 , 37 f f .  Sorviod«r«mStraubing: zuletzt 
R. CHRISTLEIN in : Beilage zum Amtl . Schulanz. Reg. Bez. Niede rbaye rn 1976 N r . 5/6, 16 f f . und 
oben Anm. 14  Abusina-Ein'mg: P. REINECKE, Verhand lungen des Hist . Ver. f. Niede rbay 
ern 83, 1957, 7 f f . ; R. CHRISTLEIN in : Beil. z. Amtl . Schulanz. f. d. Reg. Bez. Niederbayern 1976 
N r . 5/6 , 3 f f .  Für die Strecke von Eining d o n a u a u f w ä r t s (und weiter i l le raufwär ts ) fehlten 
von vornhere in die Voraussetzungen zur A n k n ü p f u n g von spä tan t iken Anlagen an ältere Lager. 
D e n n o c h bleibt auch hier die völlige Abkehr der N e u b a u t e n vom bisherigen Lagerbauschema er
k lä rungsbedür f t ig . Ergrabene Grundr isse : Bürgle bei Gundremmingen : G. BERSU, Die spät römi
sche Befest igung »Bürgle« bei Gundremmingen . Münchner Beiträge zur Vor und Frühgeschich
te 10 (1964).  K e l l m ü n z : H .  J . KELLNER, Das spätrömische Kel lmünz . Forschungen aus dem Obe
ren Schwaben 2 (1957) 10 Abb. 1.  Vemania-lsny: J. GARBSCH, Fundber . aus Schwaben N F . 19, 
1971, 208 Abb. 2. 
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Abb. 6 Spätrömische Auxil iarkastel le in Raet ien, N o r i c u m und Pannonien . I : Ausbau und 
Vers tä rkung eines vorhandenen mittelkaiserzei t l ichen Kastells ohne Reduz ie rung der 
Innenf läche . I I : Neuan lage mit i r regulärem G r u n d r i ß und zumeist s tark reduzier ter In 
nenf läche . N a c h der in Anm. 2, 3, 32 und 37 genannten Li te ra tur sowie G. PASCHER, 
R L I Ö 19 (1949). N i c h t berücksichtigt sind neben den Legionslagern die Kastel le ohne 
ausreichende Befundhinweise . Register : 1 Abusina (Eining).  2 Sorviodumm (Strau
bing).  3 Quintanis (Künzing) .  4 Batavis (Passau).  5 Boioduro (PassauInn
stadt) .  6 Ioviaco (Schlügen).  7 Lentia (Linz).  8 Wallsee.  9 Mauer a. d. Url . 
 10 Arelape (Pöchlarn) .  11 Favianis (Mautern) .  12 Trigisamum (Traismauer) . 
 13 Comagenis (Tulln).  14 Cannabiaca (Zeiselmauer).  15 Asturis ( Z w e b e n 
dor f ) .  16 Qmdriburgium (Klosterneuburg) .  17 Alanova (Schwechat) .  18 Ge-
rulata (Rusovce).  19 Quadrata (LebenyBarä t fö ldpusz ta ) .  20 Arrabona (Györ) . 
 21 Ad Statuas (AcsVaspuszta) .  22 Azaum (Almäsfüz i tö ) .  23 Crumerum 
(Nyergesuj fa lu) .  24 Tokod .  25 EsztergomHidegle löskereszt .  26 Castra ad 
Herculem (Pi l ismar6tBasaharc) .  27 Pone navata (VisegradSibrik) .  28 Cirpi 
(Dunabogdäny) .  29 Ulcisia Castra (Szentendre) .  30 Campona (Nagyte teny) . 
31 Matrica (Szazha lomba t t a Duna fü red ) .  32 Vetus Salina (Adony) .  33 Intercisa 
(Dunaüjvaros ) .  34 Annamatia (Baracs).  35 Lussonium (Dunakömlöd) .  36 Altinum 
(Kölked) . 
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Ebenso nahe liegt nach der topographischen Lage (Abb. 4), nach der Grundr iß fo rm 36) 
und nach dem Bauschema des Kastellinneren 37) die Deutung von Boiotro als Brücken
kopfkastel l , selbst wenn der Ubergang über den Inn zur Römerzeit nicht aus einer Brük
ke bestanden haben sollte 38). Diese Funkt ion hät te eine wesentlich stärkere Verbindung 
von Batavis-VcLssau und Boiotro zur Voraussetzung, als es die beide Orte trennende Pro
vinzgrenze zunächst vermuten läßt . Sie würde zudem die exzeptionelle Form des Ka
stells Boiotro innerhalb der sonst so regelmäßigen Bautradi t ion Noricums und Pannoni
ens befriedigend erklären. 

Die militärische Einheit, welche zu diesem Zei tpunkt in Boiotro stationiert war, ken
nen wir nicht. Gegen Ende des 4. Jahrhunder ts war es eine dem dux Pannoniae primae 
et Norici ripensis unterstellte Kohorte unbekannten Namens 39). Wohl in den Zeitraum 
ihrer Stationierung fäl l t die einzige größere Umbaumaßnahme im Kastellinneren: der 
Ausbau des am höchsten gelegenen Südostteils zu einem horreum. Zu diesem Zweck war 
die ehemals offene Pfeilerhalle mittels der Mauern 7 -10 zwischen den Pfeilern V I I I bis 
X I sowie den Außenmauern 2 und 3 vom übrigen Kastellgelände abgetrennt worden. Im 
allein noch weitgehend ungestörten Südteil des so geschaffenen Erdgeschoßraumes fan
den sich zwei parallele Reihen kräft iger , steinverkeilter Holzpfos ten vor. Sie trugen 
einst einen Bretterboden, dessen Kalkestr ichauflage beim Untergang des Gebäudes in den 
darunterl iegenden, der Trockenhal tung der gespeicherten Waren dienenden Hohl raum 
gestürzt und so in Bruchstücken erhalten war . In der Brandschicht fanden sich Sämerei
en, deren Bearbeitung Frau Dr . M. Hopf verdankt wird. Einem ersten Gutachten 4°) ist 
zu entnehmen, daß im horreum »in erster Linie Saatweizen (Triticum aestivum L.)« auf
bewahr t worden war. »Diesem sind ca. 10 °/o Roggenkörner (Seeale cereale L.) beige

36) H i e r z u H . v. PETRIKOVITS (wie A n m . 32) 195. Die gut ve rg l e i chba ren Schweize r A n l a g e n v o n 
W i n d i s c h  A l t e n b u r g , S o l o t h u r n u n d Ö l t e n j e t z t i n : U r  u n d f rühgesch ich t l i che Archäo log ie der 
Schwe iz V : D i e römische E p o c h e (1975) A b b . 3335 . 
37) D i e ausschl ieß l ich seit l iche, auf P f e i l e r n r u h e n d e B e b a u u n g f i n d e t sich an den B r ü c k e n k o p f 
kas te l l en Transaquincum ( B u d a p e s t  R ä k o s p a t a k ) u n d Sucidava (gegenüber Oescus): D e r römische 
Limes in U n g a r n . Bull , du musee roi S a i n t  E t i e n n e S z e k e s f e h e r v ä r , Ser. A 22 (1976) Abb . S. 120; 
D . TUDOR, S u c i d a v a . Col l ec t ion L a t o m u s 80 (1965) A b b . 16. 
38) Eine B r ü c k e zwischen Batavis u n d Boiodurum ist n ich t d i r ek t nachgewiesen . Es f r a g t sich, 
i n w i e w e i t sie nich t angesichts, der Boiodurum angeschlossenen Zol l s t a t ion vorauszuse t zen ist. Sie 
k ö n n t e sich t r o t z der E n t f e r n u n g z u m mit t e lka i se rze i t l i chen Kas te l l berei ts seit dem 1. J a h r h u n d e r t 
an a n d e r e r Stelle des s p ä t a n t i k e n Boiodurum-Boiotro b e f u n d e n h a b e n . N o c h zu Beginn des 19. 
J a h r h u n d e r t s ist auf Ans ich t en u n d K a t a s t e r p l ä n e n gegenüber Boiotro in U f e r n ä h e eine längl icbe . 
m o l e n a r t i g e Fels r ippe zu b e m e r k e n , welche z u s a m m e n mit a u f f ä l l i g e n F e l s t r ü m m e r n am südl ichen 
I n n u f e r einen B r ü c k e n s c h l a g a n dieser Stelle sicher begüns t ig t hä t t e . Beide Deta i l s sind nach den 
ä l t e ren K a t a s t e r p l ä n e n in unsere A b b . 4 ü b e r n o m m e n . I m ä l t e ren M i t t e l a l t e r exis t ier te an dieser 
Stelle keine Brücke . 
39) N o t . dign . occ. X X X I I , 4 4 : Sub dispositione viri spectabilis ducis Pannoniae primae et Nori
ci ripensis: . . . tribunus cohortis, Boiodoro. 
40) V o m 4. 11. 1977; F r a u D r . H o p f , M a i n z , bin ich f ü r die B e s t i m m u n g u n d Er laubn i s zur V e r 
ö f f e n t l i c h u n g an dieser Stelle sehr d a n k b a r . 
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mengt, dazu ein etwas geringerer Anteil (ca. 90 Körner) Emmer (Trit icum dicoccum 
Schrank) und an weiteren Kul tu rp f l anzen : 2 Hirsekörner (Panicum miliaceum L.) und 
ein Linsensamen (Lens culinaris Medik).« »Die Weizen und Roggenkörner sind ausge
sprochen kurz und zierlich. Sie sprechen ebenso wenig fü r einen hohen Feldertrag, wie 
das Weizen/RoggenGemisch von 9:1 auf gute Saatpflege hindeutet . Andererseits könnte 
allerdings ein solches Gemenge bewußt im Hinbl ick auf eine geringe Bodenquali tät ge
wähl t worden sein.« Alle beiden Erklärungsmöglichkeiten könnten angesichts der Re
duktion landwirtschaft l icher Tätigkeit im Voralpenland allgemein und der geographi
schen Situation von Passau im besonderen zutreffen. Die Tendenz zur planmäßigen 
Hor tung von Nahrungsmit te ln nahm in der zweiten H ä l f t e des 4. Jahrhunder ts zu. In 
dieser Zeitspanne wurden ähnlich wie in Boiotro mehreren Kastellen nachträglich hor-
rea angefügt Als Ursache kommen in erster Linie Engpässe in der Versorgung der 
Grenzorte in Betracht, hervorgerufen durch den erwähnten Rückgang der l andwir t 
schaftlichen Nutzf läche im Voralpenland. Erst an zweiter Stelle wäre zu erörtern, ob 
nicht eine Zunahme der (zivilen oder militärischen) Bevölkerung in den Kastellen zu ei
ner derart dirigistischen Maßnahme greifen ließ, wie es die staatliche Verwal tung der 
Grundnahrungsmit te l  und nichts anderes kommt in der Errichtung von Speicherbau
ten wie beispielsweise dem von Epfach 42) zum Ausdruck  nun einmal darstellt . 

Der Südteil des horreums w a r einer der wenigen Teile der Kastellfläche, der von den 
mittelalterlichen und neuzeitlichen Planierungs und Baumaßnahmen weitgehend ver
schont geblieben war . Lediglich die beginnenden Bauarbeiten vom November 1974 hat
ten in den oberen Schichtbereich eingegriffen. Erhal ten blieb eine noch bis zu 20 cm star
ke Schicht humosen, mit verbrannten Mauersteinen, Dachziegeln und Kalkestr ichbrocken 
durchsetzten Brandschuttes. Die Brandschicht lag auf dem gewachsenen, im Horreumbe
reich durch den Brand intensiv rot gefärbten lehmigen Sand auf. Der Brand hat te auch 
die Holzpfos ten des Horreumbodens erfaßt . In der so geschaffenen Schutt und Zerstö
rungsschicht fand sich neben den oben bereits erwähnten Getreideresten eine höchst cha
rakteristische Keramik: der Ton war goldglimmergemagert, die Gefäßwandungen waren 
zumeist dick, anscheinend handgemacht und nachgedreht, die Oberf lächen außen und 
innen ausgesprochen rauhwandig, verursacht durch enge Dreh oder besser Schabrillen in 
der Art waagrechten Kammstrichs. D a die meisten Keramikbruchstücke sekundär im 

41) Am deutlichsten ist das außen (!), also relat iv ungeschützt an das Kastel l auf dem Goldberg 
bei Türkhe im angefügte horreum ein Zeugnis d a f ü r , daß die H o r t u n g weniger infolge äußeren 
Druckes, sondern vielmehr a u f g r u n d innerer Notwend igke i t en er fo lg te : L. OHLENROTH, Bayer . 
Vorgeschichtsbl. 17, 1948, Beil. 2 und N.WALKE, Bayer . Vorgeschichtsbl. 26, 1971, 62 Abb. 1. 
Auch ein vor die N o r d f r o n t des spä tan t iken Kastells Abusina-Eimng vorgelegtes Gebäude könnte 
ähnlich zu in terpret ieren sein: H .  J . KELLNER, Die Römer in Bayern 4 (1978) Abb. 27. Vgl. auch 
unten Anm. 42. 
42) J. WERNER, Der Lorenzberg bei Epfach . Die spätrömischen und f rühmi t te la l te r l ichen Anla 
gen. Münchner Beiträge zur Vor und Frühgeschichte 8 (1969) 59 f f . mit Tex t t a f . F. Die Pfos ten 
des Raumes C t rugen wohl einst den Oberboden des horreums, nicht das Dach . 
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Abb. 7 Passau. Kastel l Boiotro. Glasierte Reibschalen und Teller des 
4. Jah rhunder t s , Zeichnung H . - D . Krause. M a ß s t a b 1:3-
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Abb. 8 Passau. Kastell Boiotro. Rauhwandige Keramik des 5. Jahrhunderts (»Horreumkera-
mik«). Zeichnung H.-D. Krause. Maßstab 1:3. 
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Brand gelegen waren, läßt sich nicht sicher beurteilen, ob alle Gefäße hellbrauntonig und 
stark gebrannt waren. Die Töpfe besaßen einen auffa l lend dicken Boden, eine bauchige 
Form und einen stets nach außen weich umgelegten Rand mit scharfkantiger Lippe. Ein
fachste Verzierungen in Form von Randkerben und nachlässigen Wellenlinien ergänzen 
das Bild dieser »Horreumkeramik« (Abb. 8). Gefäße dieser Art fanden sich in zwei 
durch ihre Größe unterschiedlichen Varianten vor, von denen die kleinere  etwa von 
Kochtopfgröße  über die gesamte Kastellf läche streut, während die größere auf den 
Südteil des Kastells beschränkt ist und sich vor allem im Brandschutt des horreums und 
im Ausbruchschutt des Südostturmes 6 fand, wohl ein Hinweis auf die Funktion dieser 
großen Gefäße als Vorratsbehälter . Keramik dieser Art ist im spätrömischen Formen
schatz Südbayerns bislang unbekannt 43). D a ß es sich nicht um eine spezielle Passauer Va
riante von Keramik des 4. Jahrhunder t s handelt , geht aus dem auch in Passau reichli
chen Vorkommen der allgemein gebräuchlichen Keramiksorten dieser Zeit, etwa von 
glasierten »raetischen« Reibschalen, hervor (Abb. 7). Es ist somit festzuhalten, daß es 
sich bei der »Horreumkeramik« um einen laut Ausweis der namengebenden Fundsitua
tion »geschlossenen« Fundkomplex handelt , der zeitlich anders, eben als jünger zu beur
teilen ist als das 4. Jahrhunder t . Andererseits muß er älter sein als das 7. oder 8. Jahr
hundert , da sich Keramik dieser Zeitstellung, in Boiotro ausreichend vorhanden, nicht 
mit der »Horreumkeramik« vergesellschaftet fand. In der somit gegebenen Zeitspanne 
vom 5. bis ins 7V8. Jahrhunder t fäll t das Nachweisen exakter Entsprechungen naturge
mäß schwer. Insbesondere die norischen Donaukastelle, die am ehesten entsprechende 
Funde erbracht haben dürf ten , sind in dieser Hinsicht ohne eingehende Bearbeitung ge
blieben und nicht zu beurteilen. Doch scheint es Hinweise zu geben, welche formale 
Tendenzen der Passauer Horreumkeramik fü r das späte 5. Jahrhunder t bezeugen 44). In 
gleiche Richtung ist das Vorkommen ähnlicher Gefäßtypen im spätantiken Kastell Invil
lino zu interpretieren 45), ein Platz , dessen weite Entfernung von Passau zwar zunächst 
befremdet , bei der ausgesprochenen Inselsituation spätantiker Besiedlung im fraglichen 
Zei t raum jedoch von seiner absoluten Distanz viel einbüßt. Zur Zeit Severins mag er 
bald hinter Cucullis (Kuchl bei Salzburg) gelegen haben. Bei aller Unsicherheit der De
tai ldat ierung kann jedoch kein Zweifel darüber bestehen, daß Boiotro über die Wende 
zum 5. Jahrhunder t hinaus besiedelt war. Es hät te freilich nicht unbedingt dieses archäo

43) Vgl. den Fundbes tand vom Moosberg bei M u r n a u : J. GARBSCH, Der Moosberg bei Murnau . 
Münchner Beiträge zur Vor und Frühgeschichte 12 (1966) und die Typen ta fe ln bei E.KELLER 
(wie Anm. 3) Abb. 3236. 
44) H . FRIESINGER, Festschrif t R. Pit t ioni II . Arch. Austr iaca Beiheft 14 (1975) 272 f f . ; 281 
Abb. 5,2. Vielleicht etwas älter und auf mittelkaiserzei t l iche Tradi t ionen zurückgehend die in ih
rer Ober f l ä chenbehand lung ähnl ichen G e f ä ß e N r . 430 und 436 bei A. SCHöRGENDORFER, Die rö
merzeit l iche Keramik der Osta lpen länder (1942). 
4 5 ) G . F I N G E R L I N , J . G A R B S C H U. J . W E R N E R , G e r m a n i a 4 6 , 1 9 6 8 , 1 0 7 A b b . 15 , 1  1 2 . H e r r D o z . 

D r . V. Bierbrauer hat te die Freundl ichkei t , die H o r r e u m k e r a m i k von Boiotro auf ihre Vergleich
barkei t mit der von Invi l l ino hin zu überp rü fen und den Sachverhal t zu bestätigen. 
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Abb. 9 Passau. Kastel l Boiotro. H a n d g e m a c h t e Keramik des 6V7. Jah rhunde r t s (1-5) 
und des 7—10. Jah rhunder t s (7-12) . Zeichnung H . - D . Krause. Maßs tab 1:3. 
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logischen Nachweises bedurf t , um die diesbezüglichen Angaben der Vita Severini bestä
tigt zu sehen. 

Anders sieht es mit den Angaben Eugipps zum Ende von Boiotro aus. Hier scheint 
zunächst die am horreum, aber auch im Süd und Westt rakt des Kastellinneren nachweis
bare Brandkatas t rophe, die sich zur »Lebenszeit« der Horreumkeramik ereignet haben 
muß, zumindest fü r das horreum selbst eine Bestätigung der Vita Severini bezüglich des 
gewaltsamen Untergangs des Ortes darzustellen. Die zeitliche Einstufung der Horreum
keramik ließe dies zu, kann dies jedoch nicht nachweisen. Selbst wenn eine optimale 
Feinchronologie fü r das archäologische Ins t rumentar ium »Keramik des 5. Jahrhunderts« 
vorläge, wäre eine Verknüpfung mit dem von Eugipp berichteten Ereignis bestenfalls 
wahrscheinlich zu machen. Freilich brauchte dies dann nicht Endziel eingehender histo
rischer Studien zu sein, wenn sich an einem O r t wie Boiotro das Weiterleben der Bevöl
kerung über eine vielleicht nur lokale Katas t rophe hinaus nachweisen ließe. Ohne eine 
solche Kont inui tä t wäre die weitere Besiedlungsgeschichte am Platze von Boiotro näm
lich unschwer zu interpolieren. Als Modellfälle stehen in der näheren Umgebung zahlrei
che Orte gleicher topographischer Situation zur Verfügung, die sämtliche der Erschlie
ßungsphase des Bayerischen Waldes vom 8. Jahrhunder t an angehören. Ein Platz wie 
Boiotro, eingezwängt zwischen Berg und Fluß und ohne ausreichendes Ackerland im 
Umgr i f f , hät te sicherlich nicht zu den ersten Neugründungen der germanischen Land
nahmezeit gehört. Keramik, die man in solchen Siedlungen gewöhnlich vorf indet 46), hat 
auch das Kastellgelände von Boiotro erbracht (Abb. 9, 712) . Wiewohl sie mit ihrer 
Datierung ins 7V8. Jahrhunder t schon an der Grenze zur Reihengräberzeit liegt und da
mit im Räume Passau überraschen würde, könnte man sie als Anzeichen eines Neube
ginns gerade noch akzeptieren. Allem Anscheine nach existiert jedoch im Fundmaterial 
von Boiotro eine Keramikgat tung noch älterer Zeitstellung. Es handelt sich um handge
machte, bauchige Töpfe mit nach außen umgelegtem rundlippigem Rand, im Ton 
schwarzbraun, quarzi tgemagert und har t gebrannt. Diese Gefäße sind unverziert und 
wohl auch deshalb auf den ersten Blick unscheinbar (Abb. 9, 2. 4). Sie sind durch diese 
Eigenschaft jedoch nichtsdestoweniger charakterisiert : nach ihnen sucht man vergebens 
sowohl in Zusammenhängen des 7/8. Jahrhunder ts 47) als auch in der Brandschicht des 

46) Sie ist handgemacht , re la t iv dünnwand ig , stark goldgl immergemagert , zumeist wellenlinien
v e r z i e r t . V g l . P . REINECKE, G e r m a n i a 2 0 , 1 9 3 6 , 1 9 8 f f . u n d H . DANNHEIMER i n : J . W E R N E R 

(Hrsg.) , D e r Lorenzberg bei Epfach . Die spätrömischen und f rühmit te la l te r l ichen Anlagen (1969) 
2 3 7 ff
47) Vgl. neben den in A n m . 46 genannten Arbei ten die nahen einschlägigen Fundkomplexe von 
Alkofen (R. CHRISTLEIN, Verhand l . His t . Ver. Niede rbaye rn 102, 1976, 93 Abb. 47), Pleint ing 
(W. HüBENER, Absatzgebiete frühgeschicht l icher Töpfere ien nördl ich der Alpen [1969] 
T a f . 222,319), Oberpör ing»Bürg« (R. CHRISTLEIN, Verh. Hist . Ver. Niederbayern 101, 1975, 
82 f f . Abb. 4952) , Straubing (H.  J . HUNDT, Germania 30, 1952, 262 f. Abb. 1) und Regensburg
Niede rmüns t e r (K.SCHWARZ, Jahresber . d. bayer . Bodendenkmalpf lege 13/14, 1972/73, 
A b b . 4 2  4 3 ) . 
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horreums von Boiotro. Wenn f ü r die Lebensdauer dieser Keramik das 6. Jahrhunder t 
vorgeschlagen wird, so kann auf eine ganze Reihe von Analogien aus Reihengräbern 
eben dieses Zeitraumes verwiesen werden 4»). Scherben dieses »Typus I I« in der vorläu
figen Klassifizierung der Keramik von Boiotro streuen nun erstmals nicht über das ge
samte Kastellareal, sondern f inden sich vorwiegend in Gruben und rezenten Störungen 
um den Nordte i l des horreums und westlich davor «>). Waren sie auch einstmals im Süd
teil des horreums vorhanden, so sind sie vermutl ich durch die Bauarbeiten im November 
1974 bei der Beseitigung der die Brandschicht des horreums deckenden Straten abhanden 
gekommen. Die Besiedlung des Frühen Mittelalters umfaß te anscheinend nur mehr den 
fest ummauerten Horreumeinbau 5°). Allenfalls ein Holzgebäude von 6 m Breite, dessen 
mächtige Pfosten bei den Ausgrabungen des Herbstes 1977 im Hofbere ich gefunden 
wurden und dessen N o r d f r o n t in der westlichen Verlängerung der N o r d w a n d 10 des 
horreums verlief, kann dieser Phase zugerechnet werden; es m u ß auf jeden Fall jünger 
als das horreum selbst sein. 

Das auch im Erdgeschoß ummauerte horreum w a r noch im hohen und späten Mittel
alter weitgehend in takt und baulich genutzt. Es lehnte sich an die noch vorhandenen 
Mauern der Kastel lumwehrung an. Beträchtliche Teile der Umfassungsmauern 3 und 4 
sowie der Turm 6 waren dagegen spätestens im 12./13. Jahrhunder t bis auf die untersten 
Fundamentlagen ausgebrochen worden. Die mit humosem, zahlreiche spätrömische und 
ältermittelalterliche Kleinfunde enthaltenden Schutt eingefüllte Fundamentgrube w u r d e 
wiederum von Ofenanlagen überlagert, welche nach ihrem Fundinhal t dem 13. bis 
15. Jahrhunder t angehörten und einer Gelbgießerei dienten. Die mehrere Dutzend Öfen 
streuten über die ganze Kastellfläche, nahmen jedoch die Bereiche des Horreums und des 
Hauses N r . 43 aus. Der weitgehende Abbruch der spätrömischen Mauersubstanz f and 
vor dem 12./13. Jahrhunder t statt, vielleicht schon in ursächlichem Zusammenhang mit 

48) Vgl. Velke Pavlovice Gräber 1, 9, 11 und 12: J. TEJRAL, Grundzüge der Völkerwanderungs
zeit in Mähren. Studie A Ü C A V IV,2 (1976) Abb. 24,2; 26,6; 27,23; 28,7.  Värpalota Grab 22 
und 23: J. WERNER, Die Langobarden in Pannonien. Abh. Bayer. Akad. d. Wiss., phil.hist. 
Klasse N F . 55 (1962) Taf. 15,4.6.  Szentendre Grab 56: I. BONA, Arheoloski Vestnik 21/22, 
1970/71, 63 Alpb. 8,22.  Böhmen allgemein: B. SVOBODA, Cechy v dobe Stehovam Narodü. 
Mon. Archaeologica 13 (1965) Taf. 45,14; 46,26; 50,12; 57,5; 62,1; 63,6; 70,1.4; 98,1; 108,3. 
Mitteldeutschland allgemein: B.SCHMIDT, Die späte Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland. 
Veröff. d. Landesmus. f. Vorgesch. Halle 18 (1961) Taf. 18, e. f; 19, b.d; 20, a.e.  Ganz allge
mein zur handgemachten Keramik unseres Typus I. BONA, Studijne zvesti A Ü S A V 16 (1968) 35 ff . 
49) Die begrenzte Verbreitung dieser Keramik bestätigt im übrigen, wie berechtigt ihre Ausson
derung aus dem übrigen Keramikvorrat war. Sowohl die Keramik des 4.5. Jahrhunderts als 
auch die des 7 . /8 . 10 . Jahrhunderts streut über den ganzen Kastellbereich. 
50) Die Horreumbauten in antiken Siedlungen waren ob ihrer massiven Bauweise besonders lan
ge instand gehalten und genutzt. Vgl. das spätrömische horreum von KeszthelyFenekpuszta 
als Sitz einer adeligen romanischen Familie des 6. Jahrhunderts: L. BARKöCZI, Acta Arch. Acad. 
Scient. Hungaricae 20, 1968, 275 ff . Die horrea des spätrömischen Trier beherbergten im 7. Jahr
hundert die merowingische Königspfalz: H. EIDEN, Trierer Zeitschr. 24/26 , 1956/58, 629 ff . 
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Abb. i o Passau- Inns tad t . Das Parzel l ierungsschema des 13.-15. Jah rhunde r t s und die G r u n d 
f läche des spät römischen Kastells (gerastert) . 

der Errichtung der spätkarolingischottonischen Severinskirche, deren umfangreicher 
Baukomplex dringend Steinmaterial benötigte. Ein weiteres mögliches Abbruchdatum 
wird unten erörtert . Ins hohe Mittelal ter (1143) fäl l t die Errichtung der Innbrücke unter 
den Mauern der Bischofstadt (Abb. 11). Dami t verlagerte sich der siedlungsgeschichtliche 
Schwerpunkt auf dem südlichen Innufer von der mittelalterlichen Siedlung auf dem Ge
lände von Boiotro weg 400 m f lußabwär ts . Der neue und der alte Siedlungsteil sind 
durch die Lederergasse miteinander verbunden, wachsen in der Folgezeit immer mehr 
zusammen und werden schließlich zu Beginn des 15. Jahrhunder ts von einem gemeinsa
men Mauerr ing umgeben. Der Katas terplan des 19. Jahrhunder ts , welcher der Abb. 3 zu 
Grunde liegt, weist die enge, gleichmäßige Bebauung entlang der Lederergasse als das 
Werk spätmittelalterl icher Stadtp lanung aus. Aus dem unschwer erkennbaren und in 
Abb. 10 leicht bereinigt dargestellten Parzellierungsschema des westlichen Teiles der 
Inns tadt sticht als einzige Unregelmäßigkeit das Gelände des Kastells Boiotro ab. Es 
war im ganzen Parzell ierungszeitraum in einer H a n d und hielt dem gewiß nicht gerin
gen wirtschaft l ichen Druck stand, der eigentlich eine Untertei lung der Grundstücksflä
che in drei oder vier Einzelgrundstücke gefordert hät te ; lediglich randlich mußten 
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Abb. 11 Passau- Inns tad t . Die Verbre i tung der N a m e n f o r m Beider im Bereich der spätmit te la l 
terl ichen Inns tad t (gerasterte Fläche). 

Abstriche gemacht werden. Der Grund fü r diese Intakthei t kann nicht in einem integrieren
den spätrömischen Mauerbering gelegen haben; dieser war längst durchbrochen und gro
ßenteils eingeebnet. Vielmehr muß sich der Grundbesi tz zu Boiotro durch eine besonders 
solide Basis vor seinen Nachba rn ausgezeichnet haben. Diese Solidität kann durchaus auf 
einen Vorbesitzer mit besonderem Rechtsstatus zurückgehen, beispielsweise die Kirche. 
So ist es denkbar, daß der Innübergang, der ab 1143 unter direkter bischöflicher Kon
trolle auf der heute noch bestehenden Innbrücke s ta t t fand , vor diesem Zei tpunkt unter 
den gleichen Rechtsverhältnissen mittels einer von Boiotro ausgehenden Fähre bewerk
stelligt wurde 50. Deren südlicher »Brücken«kopf im Bereich unseres Kastells war vom 
Zeitpunkt des Brückenschlages an als Macht fak to r überflüssig und veräußerbar . Viel
leicht fäll t der Abbruch des größeren Teiles der Kastellmauern erst in eben diese Zeit. 

JI) H i e r f ü r spricht die Tatsache, daß nach der Err ich tung der Innbrücke 1143 Bischof Reginber t 
die Kirche St. Severin zum Unte rha l t dieser Brücke und des am südlichen Brückenende neuge
gründeten Spitals zum H l . Kreuz übergab (Mon. Boica X X V I I I a N r . 13,221). Eine Fähre bei St. 
Severin ist bereits 1073 e r w ä h n t : Mon. Boica IV, 288. 
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Der N a m e des Kastellplatzes hat te sich bis ins 13 . / i 4 . Jahrhunder t über mehrere 
Zwischenformen hinweg als Bender bzw. Beider erhalten 5*), verschwand dann jedoch 
mit der vollzogenen Einverleibung der Siedlung Beider in die neu entstandene Vorstadt 
südlich der Innbrücke unter der übergreifenden Bezeichnung Innstadt . Er erhielt sich je
doch noch weiter in dem 1414 überlieferten N a m e n Peichter-Gzsst fü r Lederergasse 53), 
im N a m e n Peichter-Turm fü r den südwestlichen Eckturm der spätmittelalterlichen Inn
stadtBefestigung 54) sowie in den heute noch gebräuchlichen Bezeichnungen Beider-Qach. 
fü r den Bach zwischen St. Severin und dem Kastell sowie im Namen Beider-Wies fü r 
das Tälchen, das jener Bach durchfl ießt (Abb. 11). 

Die Pfar rk i rche des Ortes Beider war St. Severin. Der heute in seinem Äußeren spät
gotische Bau wurde zweimal einer gründlichen archäologischen Untersuchung unterzo
gen. 1928 und 1929 grub Hans H ö r m a n n anläßlich einer Renovierung den größten Teil 
des Kircheninneren bis auf den gewachsenen Boden aus und legte die Grabungsergebnisse 
schon wenige Jahre später monographisch vor 55). Seiner Publikat ion war als ältester 
Bau eine einschiffige Kirche mit Apsis im Osten und einer Art Querhaus im Westen zu 
entnehmen, ein Bau, der heute allgemein in spätkarolingischottonische Zeit datiert wer
den würde 5ö). Eine Verknüpfung zur Spätant ike oder gar zu jener in der Vita Severini 
erwähnten Johanneskirche schien danach nicht möglich. Dennoch unternahm das Bayeri
sche Landesamt fü r Denkmalpf lege 1976 eine weitere Ausgrabung in der Kirche, als ein 
Heizungseinbau den Kirchengrund für absehbare Zeit der Forschung zu entziehen droh
te und das eben in der Nachbarschaf t entdeckte Kastell Boiotro die "Wiederaufnahme 
der alten Frage nach dem Ursprung der Kirche St. Severin empfahl . Einem ersten Vor
bericht des Ausgräbers W. Sage, dem auch der Plan Abb. 12 verdank t wird, ist zu ent
nehmen, daß mit der Grabung von 1928/29 und dem Bericht von 1935 tatsächlich noch 
nicht das letzte Wort zur Baugeschichte gesprochen war 57). An den wenigen noch unan
getasteten Stellen, vor allem im nordöstlichen Kirchenschiff und unter dem nördlichen 
Seitenaltar, fanden sich die Fundamente von N o r d w a n d und Apsis eines ältesten Baus 
von etwa 15,5 bis 16,0 m Länge und 8,0 bis 8,5 m Breite. Die anscheinend nicht eingezo

52) Die N a m e n f o r m e n PEVTRA, PEWTEN, in r ivulo qui voca tur PVTERA (11.12. J a h r h u n 
dert) mit Nachweisen bei P. REINECKE, Bayer . Vorgeschichtsf reund 4, 1924, 25. N o c h um 1342 
wird Boiotro im U r b a r des domkapi te lschen Innbruckamtes als BOYTRA bzw. PEWTER er
w ä h n t : A. MAIDHOF, Die Passauer U r b a r e 2 (1939) 157 und 197. Weitere N e n n u n g e n hei A. ER
HARD, Geschichte der Stad t Passau 2 (1863) 198. 
53) O . GEYER, Passauer Straßen (1977) 62. 
54) F. MADER, Die Kuns tdenkmä le r von Niede rbaye rn 3: Stad t Passau (1919) 350. 
55) H . HöRMANN, St. Severin zu Passau. Die Kirche und ihre Baugeschichte nach neuen Ausgra
bungen und Untersuchungen (1935). 
56) W. SAGE, Jahresber . d. bayer . Bodendenkmalpf lege 10, 1969, 66 f f . 
57) W.SAGE, in : Beiträge zur Topograph ie und Geschichte niederbayerischer Römeror te . Beilage 
zum Amtl ichen SchulAnzeiger f ü r den Regierungsbezirk Niede rbaye rn 1976, N r . 5/6, 64 f f . mit 
Abb. 3840. 



Abb. 12 Passau-Innstadt, St. Severin. Grundrisse nach H. Hörmann und W. Sage. Heller Raster: 
Spätkarolingisch-ottonische Kirche St. Severin. Dunkler Raster: Spätantike Kirche 
St. Johannes, erhaltene Mauerteile mit Fundstelle des Reliquienbehälters Abb. 13 in der 
rekonstruierten Apsis. Zeichnung H.-D. Krause. Maßstab 1:20c 
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Abb. 13 Passau- Inns tad t , St. Severin. Spä tan t ike r Reliquienbehäl ter aus Kalkstein. N a c h 
H . H ö r m a n n . 

gene Apsis war durch kurze Zungenmäuerchen von Schiff getrennt. Den diesen Bau da
uernden Fund hat te schon H . H ö r m a n n gemacht: einen Reliquienbehälter aus Kalk
stein. Die Grabungsdokumenta t ion Hörmanns war so vorzüglich, daß der Ausgräber 
diesen Fund, wiewohl er ihn fü r einen schlichten, relativ jungen Weihwasserbehälter in 
einem Gräberfe ld hielt, detailliert abbildete (hier Abb. 13) und die Fundumstände  er 
war in Fundamentreste eingebettet  genau vermaß und beschrieb. So kann heute das 
inzwischen verschollene Fundstück in seiner Lage zuverlässig rekonstruiert werden: es 
befand sich exakt im Mitte lpunkt der neugefundenen Apsis und bestätigt somit ältere 
Vermutungen über seine Zweckbest immung 58). Die Datierung gleichartiger Sepulcren in 
die Spätant ike ist bislang nicht bestritten worden 59). Mit den Grabungsergebnissen von 
1976 gelang der Brückenschlag vom Kirchenbau des hohen Mittelalters zur Gemeinde
kirche des spätant iken Kastells Boiotro, und es dür f te kaum mehr ein Zweifel darüber 
bestehen, daß wir in dieser Kirche jenen Bau zu erblicken haben, neben dem der heilige 
Severin ein Klösterchen gründete. Es war eine Kirche extra muros, nach der topographi
schen Lage unschwer unter die Gruppe der Coemeterialkirchen einzustufen. Allein es 
stellten sich bislang bei allen Grabungen in St. Severin keine spätrömischen Beigabengrä
ber ein  ein Befund, der allerdings angesichts der überaus starken Störungen und Pla
nierungen in mittelalterlicher Zeit nicht voll ausgeschöpft werden sollte. Als Entste
hungsgeschichte der Kirche St. Johannes, wie wir jetzt sagen dürfen, kämen zwei Mo

5 8 ) F . O S W A L D , L . SCHAEFER U. H . R . SENNHAUSER, V o r r o m a n i s c h e K i r c h e n b a u t e n 1 ( 1 9 6 6 ) 2 5 5 . 

59) Vgl. die Zusammenste l lung von Th. Ulber t bei P. PETRU U. TH. ULBERT, Vran je bei Sevnica. 
Frühchris t l iche Kirchenan lagen auf dem Ajdovsk i Gradec (1975) 59 mit Anm. 3437. Der 
nächstgelegene B e f u n d s tammt aus der Laurent iuskirche von Lauriacum-Lorch: W . N E U M ü L L E R , 

Sie gaben Zeugnis. Lorch, Stät te des heiligen Flor ian und .seiner Gefäh r t en (1968) 37 f f . mit 
Abb. 10. Das steinerne Sepulcrum, das Reliquien und Gewebe des 4. /5 . Jah rhunder t s enthielt , 
w a r z w a r in einer gotischen Alta rmensa eingemauert a u f g e f u n d e n worden, doch erbrachten die 
Ausgrabungen in der Kirche den Nachweis , daß der Behälter erst spät dor th in gelangt w a r : 
L. ECKHART, Jah rb . d. Oberös ter r . Musealvereins 109, 1964, 178 f f . und Christl iche Kuns tb lä t te r 3, 
1967, 6 2 f f . , bes. 66. 
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Abb. 14 PassauInns tadt . Spätrömisches Ziegelpla t tengrab von 1977 aus einem ö,stlich vom Ka
stell Boiotro gelegenen Besta t tungspla tz . Lage Abb. 4. 

dellfälle in Betracht: Die Kirche entstand im 5. Jahrhunder t unabhängig von einem 
Friedhof vor dem O r t Boiotro und nicht innerhalb der Mauern, weil die seit längerem 
geübte Praxis der Coemeterialkirchen inzwischen diesen Standor t zu einem Topos fü r 
Kirchenbauten allgemein gemacht hat te 6o). Die zweite Möglichkeit wäre die gleichzeiti
ge Entstehung eines Friedhofs des 5. Jahrhunder ts mit bereits beigabenlosen G r ä b e r n 6 ' ) 
zusammen mit einem Kirchenbau. Die Verlegung des spätantiken Friedhofs von einem 

60) Ein solcher Fall vielleicht schon die Laurent iuskirche in Lauriacum-Lorch, welche noch in 
der Spätan t ike extra muros errichtet worden war , jedoch weit en t fe rn t von den gleichzeitigen 
Bestat tungsplätzen und auch, wie es entgegen der Ansicht des Ausgräbers scheint, ohne A n k n ü p 
fung an einen älteren Kul tp la t z . Neben der in Anm. 59 genannten Lit. vor al lem: L. ECKHART, 
Jahrb . d. Oberösterr . Musealvereins 110, 1965, 228 f f . 
61) Zwei Bestat tungen in der Vorhal le der ältesten JohannesKirche könnten h ie r fü r sprechen: 
W . S A G E ( w i e A n m . 5 7 ) 6 9 m i t A b b . 3 9 . 
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G e l ä n d e ö s t l i c h v o n Boiotro, w o i m H e r b s t 1 9 7 7 d a s e r s t e s p ä t r ö m i s c h e G r a b a u f g e f u n 

d e n w u r d e ( v g l . A b b . 3 u n d 14), a n d a s w e s t l i c h e U f e r des B e i d e r b a c h e s i m 5. J a h r h u n 

d e r t w ä r e h i e r f ü r d i e  m . E . n u r w e n i g w a h r s c h e i n l i c h e  V o r a u s s e t z u n g . I m m e r 

n o c h so l l t e a u c h d i e M ö g l i c h k e i t eines d i e g a n z e s p ä t r ö m i s c h e E p o c h e h i n d u r c h b e l e g t e n 

G r ä b e r f e l d e s u m St . S e v e r i n n i c h t a u ß e r a c h t u n d D i s k u s s i o n ge lassen w e r d e n , t r o t z des 

v o r l ä u f i g e n F e h l e n s e i n s c h l ä g i g e r a r c h ä o l o g i s c h e r H i n w e i s e 6lh 

D a s w e i t e r e S c h i c k s a l d e r K i r c h e St . S e v e r i n s p i e g e l t bis z u e i n e m gewis sen G r a d e 

d i e B e f u n d e i m K a s t e l l w i d e r . D e m d o r t i g e n v e r d ü n n t e n S i e d l u n g s n i e d e r s c h l a g w ä h r e n d 

des 6. u n d 7. J a h r h u n d e r t s e n t s p r i c h t d i e l a n g a n d a u e r n d e u n v e r ä n d e r t e N u t z u n g u n d 

n u r n o t d ü r f t i g e A u s b e s s e r u n g d e r g e w i ß s c h o n r e c h t b a u f ä l l i g e n K i r c h e des 4  / 5 . J a h r 

h u n d e r t s 63). A l s ers t e t w a i m 10. J a h r h u n d e r t d a s w e s e n t l i c h g r ö ß e r e G o t t e s h a u s m i t 

w e s t l i c h e m Q u e r h a u s e r r i c h t e t w u r d e , g e s c h a h dies n o c h u n t e r w e i t g e h e n d e r B e n u t z u n g 

d e r L a n g h a u s m a u e r n d e r s p ä t a n t i k e n J o h a n n e s k i r c h e . D e r n e u e B a u w a r f ü r eine k l e i n e 

S i e d l u n g w i e B e u d e r e n t s c h i e d e n z u a u f w e n d i g . E r ist w o h l i m Z u s a m m e n h a n g m i t ei

n e m W i e d e r a u f l e b e n d e r S e v e r i n s v e r e h r u n g z u s e h e n d ) ; d i e P a t r o z i n i u m s ä n d e r u n g 

d ü r f t e u r s ä c h l i c h d a m i t z u s a m m e n h ä n g e n . D i e k i r c h l i c h e S e p u l t u r be i St . S e v e r i n , w e l 

c h e sei t d e m B a u d e r s p ä t a n t i k e n K i r c h e n i e a b g e r i s s e n w a r u n d a u c h d a d u r c h d a s V o r 

h a n d e n s e i n v o n B e v ö l k e r u n g z w i s c h e n d e m 5. u n d 10. J a h r h u n d e r t b e z e u g t , w u r d e w e i 

t e r g e f ü h r t u n d b e s t e h t h e u t e n o c h . 

Z u B e g i n n d iese r Z e i l e n w a r d ie R e d e g e w e s e n v o n s p ä t a n t i k e n O r t e n , d i e i r g e n d 

w a n n i m V o r f e l d des M i t t e l a l t e r s e r l o s c h e n . D i e b e t r e f f e n d e n P l ä t z e e n t b e h r t e n v o n ei

62) Wie wenig man auf kont inuier l ich bis heute belegten Fr iedhöfen mit der Über l ie ferung bei
gaben füh rende r spä tan t iker oder f rühmi t te la l te r l i cher Gräber rechnen dar f , zeigten die Ausgra
bungen 1976 bei der P f a r r k i r c h e St. Laurent ius in K ü n z i n g / N i e d e r b a y e r n , dem Quintanis der 
Vita Severini . Wiewohl es eine be igabenführende Besta t tung unter der heutigen Fr iedhofsmauer 
wahrscheinl ich macht , daß Friedhof (und wohl auch Kirche) bis mindestens ins 6. Jah rhunde r t 
zurückre ichen, ha t sich beim rezenten Gräberausheben im heutigen Gemeindef r iedhof nicht ein 
einziger Fund aus vermut l ich hunder ten von Beigabengräbern eingestellt. Z u m Befund S. RIECK
HOFFPAULI, in : Beiträge zur Topograph ie und Geschichte niederbayerischer Römeror te . Beilage 
zum Amtl ichen SchulAnzeiger f ü r den Regierungsbezirk Niede rbaye rn 1976 N r . 5/6 , 60 f f . mit 
Abb. 3 1 und 3 3 . 

63) Entsprechende Befunde liegen von beiden spä tan t iken Kirchen Lauriacums v o r : St. Lauren
t ius (extra muros) w u r d e erst in karol ingischer Zeit teilweise erneuer t ; Lit. siehe Anm. 59 und 60. 
St. Mar ia (intra muros) wich womögl ich erst noch später einem N e u b a u : E. SWOBODA, ö s t e r r . 
Jahresh . 30, 1937, Beibl. 253 f f . mit Beil. 1. Vgl. demgegenüber die manchmal rasche Folge von 
Kirchenumbau ten in volkre ichen Regionen und O r t e n : L a v a n t : W. ALZINGER U. E. FOSSEL, ö s t e r r . 
Jahresh . 47, 1964/65, Grabungen 1966, 64 f f . ; Invi l l ino: V.BIERBRAUER, Aquileia N o s t r a 44, 
1973, 85 f f . Aber auch : Solnhofen : V. MILOJCIC, Ber. Röm.Germ. Komm. 46/47 , 1965/66, 
133 f f . ; Schu t t e rn : K . LIST, Arch. Korrespondenzb l . 9, 1979, 119 ff
64) In der Anm. 51 zi t ier ten U r k u n d e erhal ten schon 1073 Pilger, die causa orationis von St. 
Nico la nach St. Severin über den Inn setzen, kostenlose U b e r f a h r t , eine Stelle, welche bereits 
FELIX MADER (wie Anm. 54, S. 308) auf die Verehrung Severins bezog. 
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nem bestimmten Zei tpunkt an des Siedlungsnachweises und hat ten offenbar ihre wir t 
schaftlichen und kulturellen Funktionen verloren. Der Zei tpunkt dieses Verlustes an 
Kontinui tä t war unterschiedlich, jedoch in der Regel deutlich 65). Zu den Plätzen, an 
denen ein solcher Abbruch nicht nachzuweisen ist, gehört Boiotro. Hier zeichnete sich 
vielmehr ab, daß das Gelände des Kastells noch im Mittelalter seinen spätant iken Um
fang als Rechtsobjekt bewahr t hatte, daß diesem Objekt noch der römerzeitliche N a m e 
anhafte te und daß schließlich nirgendwo eine Siedlungsunterbrechung archäologisch 
sichtbar zu machen war. Die Kirche des spätrömischen Boiotro w a r auch die des mittel
alterlichen Ortes Bender. Ein Wüstungsprozeß hat an diesem Pla tz offenbar niemals 
stattgefunden. Gleichwohl kann Boiotro nicht fü r spätant ike Kont inui tä t schlechthin 
stehen. Allzusehr war und ist der O r t in Abhängigkeit zum bedeutenderen N ach b a rn 
Batavis-Passau, von dem er stets belebende Impulse empfing. Wenn allerdings fü r den 
Vorort der Nachweis ununterbrochener funktioneller , biologischer und onomastischer, ja 
vermutlich sogar in irgendeiner Form besitzrechtlicher Kont inui tä t wahrscheinlich ge
macht werden kann, so hat man ähnliches erst recht fü r den H a u p t o r t Batavis-'Pa.ssa.u 
anzunehmen, selbst wenn man beim derzeitigen Forschungsstand noch lange auf den di
rekten archäologischen Beleg wird warten müssen. In Batavis-Boiotro haben wir einen 
Modellfal l fü r eine romanische Siedlungsinsel vor uns, deren Bewohner zwar infolge ih
rer Isolation zwischen dem 6. und 9. Jahrhunder t mehr und mehr germanisiert worden 
sein dürf ten 6 6 \ dabei wohl auch unmerklich das Gefühl fü r ihre ethnische Eigenstän
digkeit einbüßten, nichtsdestoweniger manches an kirchlichen, verwaltungsmäßigen und 
besitzrechtlichen Überlieferungen aus Gewohnhei t bewahrten 67), ohne sich letztlich der 
historischen Dimension dieses ihres Tuns noch bewußt zu sein. Den Ausblick auf diese 
Formen der Kont inui tä t und ihre realen Äußerungen 68) offen gehalten zu haben, ist das 
Ergebnis der Ausgrabungen in Boiotro, ihn offen zu halten das Anliegen dieser Zeilen. 

65) Siehe Anm. 810. 
66) Seit der Zeit Severins verdichte te sich das N e t z germanischer Siedlungen um die romani 
schen Or te stetig, angefangen von Plä tzen des 5. Jah rhunde r t s wie Altenerd ing (W. SAGE, Ber. 
Rom.Germ. Kommission 54, 1973, 212 ff . ) bis hin zur einsetzenden Besiedlung des te r t iären H ü 
gellandes und des Bayerischen Waldes im 8. J a h r h u n d e r t . 
67) Hinzuweisen ist auf die älteste Trad i t ionsurkunde des Hochs t i f t s Passau mit ihrem Formula r 
des j . Jah rhunde r t s : M. HEUWIESER, Die Trad i t ionen des Hochs t i f t s Passau. Quellen und Erör te 
rungen zur bayer . Geschichte N F . 6 (1930) N r . 1. 
68) Zu ihnen scheint nun in Z u k u n f t wieder mehr als bisher die O r t s n a m e n f o r m zu zählen sein, 
welche bei genauer P r ü f u n g meist mit mehr als einem Kont inu i t ä t smerkmal gekoppel t au f t r i t t . 
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Passau, Kastel l Boiotro. 
O b e n : Ansicht von St. Severin mit dem Westteil der Inns tad t . Federzeichnung von Alois Kurz , 
um 1825. Oberhausmuseum Passau Inv . N r . 1889. 
U n t e n : Luf tb i ld des Westteils der Inns tad t mit St. Severin (am rechten Bildrand) und dem Ka 
stellgelände von Boiotro (im l inken Bilddri t te l ) . Blick von N o r d e n . Freigegeben durch die Regie
rung von Oberbaye rn unter N r . GS 300/7561. 
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Passau, Kastel l Boiotro. 
O b e n : Innenans icht der westl ichen A u ß e n m a u e r mit mitte la l ter l ichen Ausbesserungen. 
U n t e n : Schnit t durch das S ü d m a u e r f u n d a m e n t mit den Pfos ten löchern des Pfahlrostes . 
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Passau, Kastel l Boiotro, südwestl icher Eck tu rm. 
O b e n : Ansicht von N o r d e n mit Ausbruchschut t und mittela l ter l ichen Störungen. 
U n t e n : Ansicht von N o r d e n mit freigelegtem Pfah l ros t . 
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Passau, Kastel l Boiotro. 
O b e n : Spätrömischer Brunnen X I I mit mitte la l ter l ich/neuzei t l ichen Ausbesserungen. Blick 
von Westen. - U n t e n : Oberer Fundamentbere ich des Innenpfei lers VI. 
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