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This volume includes a number of papers that were originally presented at the con-

ference Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts, which was held in Basel 

(Switzerland) from 1st–4th February 2018. The conference represented the second 

meeting of the International Council for Archaeozoology (ICAZ) Working Group on 

the Zooarchaeology of the Roman Period. 

The articles present ritually deposited animal remains across a wide geographical 

range and incorporate both archaeological and zoological findings. The integration of 

these two strands of evidence is also one of the central concerns of the ICAZ Work-

ing Group, as in the past they have often been dealt with separately. However, it is 

precisely this interdisciplinary cooperation that opens up new perspectives on ritual 

practices in a wide variety of contexts. In this volume we see the enhancement of our 

understanding of ritual treatment of animals in central sanctuaries, in rural areas, at 

natural sites, and as part of building construction processes. 

The case studies presented in this volume demonstrate how animal remains such as 

bones and eggshells provide information beyond diet, economy, and differences in 

social hierarchy. Their interdisciplinary investigation additionally enables insights into 

practices governed by cultural, religious, and ideological conditions. 

The aim of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group (https://alexan 

driaarchive.org/icaz/workroman) is to represent a network of exchange and collabo-

ration across borders and to enable the understanding of the interconnections bet-

ween the research questions associated with animal remains from this important 

historical period. 
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Vorwort zur Reihe „Kolloquien zur Vor- und 

Frühgeschichte“

In Händen halten Sie, liebe Leserin und lieber Leser, den 
26. Band der „Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte“, 
der Ihnen neu und doch vertraut vorkommen mag. Denn 
diese Reihe, die von der Römisch-Germanischen Kom-
mission (RGK) und der Eurasien-Abteilung des Deut-
schen Archäologischen Instituts (DAI) gemeinsam he-
rausgegeben wird, existiert seit 23 Jahren, seit im 
Jahr 1997 die Akten des Internationalen Perlensymposi-
ums in Mannheim als Band 1 publiziert wurden. Neu ist 
aber, dass die RGK erstmals die Herausgabe eines Bandes 
im neuen Reihenformat des DAI betreut hat. Die Auf-
machung der „Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte“ 
(KVF) entspricht nun der Aufmachung zahlreicher wei-
terer Publikationsreihen des DAI. Das neue Layout ist 
moderner, attraktiver und nutzerfreundlicher. Es ist nun 
für viele DAI-Publikationsreihen nutzbar und hat einer-
seits einen hohen Wiedererkennungswert, erlaubt ande-
rerseits individuelle Anpassungen und Nutzungen.

Auch der vorliegende Band ist, wie es seit ihren An-
fängen prägend für die KVF ist, ein Beispiel internatio-
nal ausgerichteter, Forschungstraditionen und -regionen 
übergreifender Wissenschaft. Inhaltlich schließt dieser 
26. Band an eine ganze Reihe von KVF-Sammelbänden 
mit interdisziplinärer bzw. fachübergreifender Ausrich-
tung an. Mit KVF 26 stehen diesmal interdisziplinäre 
Untersuchungen zu Mensch-Tier-Beziehungen in den 
verschiedenen regionalkulturellen Kontexten des Rö-
mischen Reiches im Mittelpunkt und insbesondere die 
Rolle von Tieren in Zusammenhang mit Bestattungen 
und anderen Ritualen.

Knochengewebe vermag sehr gut, viele verschiedene 
Spuren menschlichen Handelns zu konservieren, und 
diese Spuren können wir als Zeugnisse dieser Hand-
lungen, aber auch der dahinterstehenden Überlegungen, 
Absichten und Traditionen verstehen. So erlauben Tier-
knochen, aber auch andere Überreste wie Eierschalen, 
die Verknüpfung zoologischer Methoden und Fragen 
mit jenen einer sozial- und kulturhistorisch orientierten 
Archäologie. Tierreste sind also in jedem Sinne archäo-

logische Funde, die nicht nur zu Ernährungs- und Wirt-
schaftsfragen Auskunft geben können, auch nicht allein 
zu sozialhierarchisch begründeten Unterschieden bei 
Bestattungsbeigaben, sondern auch zu per se kulturhis-
torischen Fragen wie eben jenen nach kulturell, religiös 

bzw. weltanschaulich bestimmten Praktiken, nach Dif-
ferenzen in ihrer Ausübung, nach ihren regional spezifi-
schen Bedeutungen und nach ihren Veränderungen.

Damit liegt ein informativer und instruktiver 26. Band 
der KVF vor mit neuen Ansätzen, neuen Fragen und neu-
en Einsichten in einem neuen gestalterischen Gewand. 
Die Aufnahme der Reihe KVF in die einheitliche Publika-
tionsgestaltung des DAI ermöglicht auch, diesen und 
weitere KVF-Bände in Zukunft in der iDAI.world – der 
digitalen Welt des DAI – unter iDAI.publications/books 
online zugänglich zu machen und zum Abruf im Open Ac-
cess bereitzustellen. Zwar dient auch den interdisziplinär 
arbeitenden Altertumswissenschaften das gedruckt er-
scheinende Werk nach wie vor als Hauptmedium fachwis-
senschaftlichen Austauschs, doch stehen uns durch die 
digitale Vernetzung unterschiedlicher Daten- und Publi-
kationsformate mittlerweile zahlreiche weitere Möglich-
keiten der Veröffentlichung wissenschaftlicher Inhalte 
zur Verfügung. Das neue Publikationsformat ermöglicht 
die zukunftsweisende Verknüpfung von Print und digita-
len Dokumentations- und Publikationsressourcen, z. B. 
durch das zeitgleiche Bereitstellen digitaler Supplemente.

Das Erscheinen von 26 Bänden in kurzen Abständen 
zeigt, dass die vor über 20 Jahren konzipierte Reihe erfolg-
reich war und ist, innovativ bleibt und in eine lebendige 
Zukunft blickt. Auch künftig werden Eurasien-Abteilung 
und RGK die Reihe „Kolloquien zur Vor- und Frühge-
schichte“ im neuen Gewand und – wo sinnvoll und not-
wendig – als hybride Verknüpfung analoger und digitaler 
Wissensvermittlung fortführen. Und wie bisher werden 
wir in die KVF Beiträge von Tagungen und Symposien 
aufnehmen, an deren Vorbereitung und Durchführung 
wir personell bzw. organisatorisch beteiligt waren.

Zuletzt noch ein Dank an alle an der vorliegenden 
Publikation Beteiligten. Für die Möglichkeit im neuen 
Reihenformat des DAI publizieren zu können, danken wir 
ganz herzlichen den Kolleginnen und Kollegen der Re-
daktion der Zentrale. Die Bildbearbeitung der Beiträge lag 
in den Händen von Oliver Wagner. Johannes Gier war für 
das Lektorat der Beiträge verantwortlich. Lizzie Wright 
redigierte die englischen Texte, Hans-Ulrich Voß betreute 
die Drucklegung des Buches. Ihnen wie den Herausge-
ber*innen des Bandes danken wir sehr für die hervorra-
gende Vorbereitung und Durchführung der Publikation.

Frankfurt am Main, den 12.11.2020

Eszter Bánffy Kerstin P. Hofmann Alexander Gramsch
Erste Direktorin Zweite Direktorin Redaktionsleiter



Preface to the series “Kolloquien zur Vor- und 

Frühgeschichte”

In your hands, dear reader, you hold the 26th volume of 
the series “Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte”: It 
might seem to you different, but still familiar, because 
this series, concomitantly published by the Romano-Ger-
manic Commission (RGK) and the Eurasia Department 
of the German Archaeological Institute (DAI), has been 
in existence for 23 years. The first volume, published 
in 1997, consisted of the proceedings of the “Internatio-
nales Perlensymposium” held in Mannheim. What is 
new is that the RGK has published a volume in the new 
DAI series format for the first time. The layout of “Kollo-
quien zur Vor- und Frühgeschichte” (KVF) now matches 
the layout of numerous other DAI publication series. 
This modern layout is more attractive and more us-
er-friendly; the new format is mirrored across many DAI 
publication series. Not only does it have a distinctive de-
sign; it also enables individual adaptations and uses.

The present volume, as is characteristic of the KVF 
series from its beginnings, is an example of internation-
ally oriented scholarship spanning diverse research tra-
ditions and research fields. In terms of content, this 
26th volume continues a long tradition of conference pro-
ceedings with an interdisciplinary or cross-disciplinary 
orientation published within KVF. The focus of KVF 26 
is on interdisciplinary studies of human-animal rela-
tionships in different regional-cultural contexts of the 
Roman Empire. In this, particular emphasis lies on the 
role of animals in burial and other ritual contexts.

Bone tissue excellently preserves many different 
traces of human actions. These traces can be interpreted 
as the evidence of these actions as well as of the underly-
ing reflections, intentions, and traditions. Animal bones 
as well as other remains such as eggshells therefore make 
it possible to link zoological methods and issues with 
those related to socially and cultural-historically orient-
ed archaeology. Animal remains are thus archaeological 
finds in every sense: They provide information not only 
about diet and economy, or about differences in grave 
goods based on social hierarchy. They touch on key cul-
tural issues such as culturally, religiously or ideological-
ly determined practices. Moreover, zooarchaeological 
analyses allow us to detect differences in these practices, 
to identify regionally specific meanings and the changes 
therein.

Thus, an informative and instructive 26th volume of 
the KVF series is available in a new design, including new 
approaches, new research questions, and new insights. In 
the future, through the incorporation of the KVF series 
into the common DAI publication design this and fur-
ther volumes can be published online: on the iDAI.world 
platform – the digital world of the DAI – under iDAI.pub-

lications/books and in Open Access. Printed publications 
admittedly still serve as a main medium for subject-spe-
cific exchanges for interdisciplinary archaeological stud-
ies. The new publication format allows digital network-
ing of various data and publication formats providing us 
with numerous additional possibilities for the publica-
tion of scientific content and enabling the future-orient-
ed linking of print and digital documentation and publi-
cation resources, for example through the simultaneous 
provision of digital supplements.

The publication of 26 KVF volumes at short intervals 
shows that this series conceived over 20 years ago has 
been successful, remains innovative, and looks ahead to 
a lively future. From now on the Eurasia Department 
and the Romano-Germanic Commission will continue 
the series “Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte” in 
the new design and, where this seems reasonable and vi-
tal, in the form of a hybrid connection of analogue and 
digital knowledge. As in the past, in the KVF series we 
will continue incorporating proceedings of meetings 
and symposia in the preparation of which we are in-
volved personally or organisationally.

Lastly we want to express our gratitude to all who 
participated in producing the present publication. We 
thank our colleagues from the editorial office at the 
Head Office of the German Archaeological Institute for 
the opportunity to publish in the new DAI series format. 
The digital imaging of the contributions was carried out 
by Oliver Wagner. Johannes Gier was responsible for the 
copyediting of the contributions. Lizzie Wright edited 
the English texts. Hans-Ulrich Voß was in charge of the 
editorial process. We are very grateful to all these people 
and to the editors of the volume for the outstanding 
preparation and realisation of this publication.

Translated by Karoline Mazurié de Keroualin.

Frankfurt am Main, 12 November 2020

Eszter Bánffy Kerstin P. Hofmann Alexander Gramsch
Director Deputy Director Head of the editorial office
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Preface
by Sabine Deschler-Erb / Umberto Albarella / Silvia Valenzuela Lamas / Gabriele Rasbach

This volume includes contributions that were originally 
presented at the conference Roman Animals in Ritual 

and Funerary Contexts, which was held in Basel 1st–
4th February 2018 and organised by Sabine Deschler-Erb. 
The conference represented the second meeting of the 
International Council for Archaeozoology (ICAZ) 
Working Group on the Zooarchaeology of the Roman Pe-

riod.
ICAZ Working Groups are largely informal and in-

dependent collectives of researchers engaged with a 
theme of common interest. Their association with ICAZ 
allows them to connect to a larger international commu-
nity and benefit from a number of shared facilities, such 
as the ICAZ web page <https://www.alexandriaarchive.
org/icaz/index (last access: 20.10.20)> and Newsletter 
<http://alexandriaarchive.org/icaz/publications-news-
letter (last access: 20.10.20)>. They also enjoy the oppor-
tunity to share the ICAZ ethos of collaboration, mutual 
aid, and international solidarity.

The Zooarchaeology of the Roman Period ICAZ 
Working Group was originally proposed by Silvia 
Valenzuela Lamas and Umberto Albarella and approved 
by the ICAZ International Committee in 2014. The aspi-
ration to create such a group emerged from the aware-
ness that the Roman World was intensively connected. 
Nevertheless, much research on the use of animals in 
Roman or Romanised areas has been carried out at a lo-
calised level, often oblivious of parallel studies under-
taken in other regions of Roman influence. It was clear 
that many of the investigated research themes – such as 
the use of animals in religious contexts, livestock trade, 
and husbandry improvements, to mention just a few – 
would benefit from greater integration and enhanced 
international synergies. This applied to the methodolog-
ical approach, as well as the actual evidence from differ-
ent areas of the Empire. With this objective in mind, the 
first meeting was organised in Sheffield (UK) 20th–
22nd November 2014 by the two Working Group promot-
ers and focused on Husbandry in the Western Roman 

Empire: a zooarchaeological perspective. The core objec-
tive of the meeting was to bring together researchers op-
erating in different areas of the former Roman World 
and contiguous regions, which was successfully 
achieved. Some of the contributions to that conference 
were published in a monographic issue of the European 

Journal of Archaeology (Volume 20, Special Issue 3, Au-
gust 2017).

The focus on the western Empire that characterised 
the first meeting led to the need to open up geographi-
cally for the second meeting and focus on a thematic 
investigation which would be of fully international rele-
vance. Sabine Deschler-Erb proposed to organise the 
second meeting in Basel (Switzerland) and this, at the 
very core of Europe, proved to be a very successful loca-
tion. She suggested a number of possible topics to the 
informal membership of the group and the theme of ‘rit-
ual’ was chosen. This was another fruitful move as there 
was hardly any shortage of material to present, and the 
conference provided a whirlwind of case studies across 
different areas, whose connections and shared questions 
could clearly be identified. The objective of the second 
meeting to move beyond the focus on the Western Em-
pire was fully achieved. The list of papers included in 
this volume clearly shows the great geographic range on 
display, with different contributions presenting research 
based in the south, north, east, and west of the Roman 
area. The modern countries featured in the book include 
Austria, Belgium, Britain, Egypt, France, Germany, 
Greece, Italy, Malta, the Netherlands, Romania, Serbia, 
Switzerland and Turkey.

The Basel conference and its proceedings should 
provide an ideal springboard for further success and in-
terconnection of researchers investigating the use of an-
imals in Roman times.

Last but not least, we would like to express our great 
gratitude to all of the institutions and people who made 
the Basel conference and these proceedings possible. We 
thank the University of Basel, especially the Integrative 
Prehistory and Archaeological Science, for hosting the 
conference, as well as for technical and administrative 
support; the Swiss National Foundation, the Provincial 
Roman Archaeology Working group of Switzerland, and 
the Vindonissa chair of the University of Basel for their 
financial support; the Römerstadt Augusta Raurica, the 
Kantonsarchäologie Aargau, and the Römerlager Vindo-
nissa for their warm welcome and generous catering; the 
organisation team, Monika Mráz, David Roth, and Vi-
viane Kolter-Furrer, whose help was essential before, 
during, and after the conference; all student volunteers, 
Florian Bachmann, Debora Brunner, Marina Casaulta, 

doi: 10.34780/a6bc9cpojz

https://www.alexandriaarchive.org/icaz/index
https://www.alexandriaarchive.org/icaz/index
http://alexandriaarchive.org/icaz/publications-newsletter
http://alexandriaarchive.org/icaz/publications-newsletter


X

Sabine Deschler-Erb et al.

Laura Caspers, Sarah Lo Russo, Hildegard Müller, and 
Benjamin Sichert, who worked with great commitment; 
and the Romano-Germanic Commission, Frankfurt, 
who accepted these proceedings for their series. We 
thank Hans-Ulrich Voß and Johannes Gier, who carried 
out an excellent editing job.

The next conference will take place in Dublin (Ire-
land) on 11th–13th March 2021 and will be organised by 
Fabienne Pigière on the topic of Animals in Roman 

economy. It will certainly provide new opportunities 
for cross-fertilisation, collaboration, and exchange of 
ideas.
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Sabazios-Kult in Sorviodurum  

Tierknochen aus einer Kultgrube in Straubing 

(Bayern/Deutschland)
von Constanze Höpken / Hubert Berke
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Über den Kult des Gottes Sabazios – ein orientalischer 
Gott mit vorrömischen Wurzeln – ist wenig bekannt. 
Während in hellenistischer Zeit noch schriftliche Quel-
len herangezogen werden können1, geben für die römi-
sche Zeit nur archäologische Quellen Auskunft. Aus der 
hellenistischen Tradition ist bekannt, dass Sabazios zu 
den Göttern zählte, die ein glückliches Leben und eine 
mystische Vereinigung im Jenseits versprachen. Der 
Kult könnte vor allem Frauen angesprochen haben, da er 
als Gott für die Fruchtbarkeit und die immer wieder er-
wachende Natur auch für die Geburtshilfe zuständig 
war. Als Sinnbild einer jährlichen Erneuerung stehen 
die Attribute Schlange, Eidechse, Frosch und Schild-
kröte. Sie sind neben weiteren kennzeichnenden Objek-

ten auf bronzenen Votivhänden dargestellt2 – den häu-
figsten Relikten des Sabazioskultes römischer Zeit3. Die 
Verehrung des Gottes Sabazios breitete sich vermutlich 
im Umfeld des römischen Militärs von Osten her seit 
dem frühen 1. Jahrhundert in die westlichen Provinzen 
des Römischen Reiches aus.

Ein dem Sabazios geweihter Tempel ist bislang nicht 
nachgewiesen; Belege für seine Verehrung finden sich 
gelegentlich in Wohnquartieren, beispielweise in Pom-
peji4. Vermutlich kamen die Mitglieder der Kultgemein-
schaften in Versammlungslokalen zusammen, wie dies 
auch zur Verehrung anderer Götter, beispielsweise 
Mithras und Jupiter Dolichenus, üblich war5.

1 Grundlegend zum Sabazioskult siehe LANE 1983; LANE 1985; 
LANE 1989; FELLMANN 1981; JOHNSON 1984.
2 Viele dieser Objekte sind auch Bestandteile der sog. Mithras-
symbole, die in Frauengräbern Niedergermaniens gefunden wur-
den (vgl. KIERNAN 2009; GOTTSCHALK 2012).
3 LANE 1983.

4 LANE 1983, 7–9.
5 SCHÄFER 2008. Zu Versammlungslokalen anderer Götter bei-
spielsweise in Carnuntum siehe KANDLER 2001, in Porolissum siehe 
RUSU-PESCARU / ALICU 2000, 74–77, in Alba Iulia siehe SCHÄFER / 

DIACONESCU 1997 sowie FIEDLER 2005 und vermutlich Schwarzen-
acker siehe KOLLING 1967.

doi: 10.34780/a6xeka02rb
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Die sogenannte Sabaziosgrube in Straubing

Als 1993 in Straubing mehrere Schlangentöpfe in einer 
großen Grube entdeckt wurden, ließ sich auch im vicus 
von Sorviodurum – einem Militärstandort am Donauli-
mes in Rätien – ein Kultlokal vermuten. In der zweiten 
Hälfte des 1. Jahrhunderts war am westlichen Ufer der 
Donau ein Auxiliarkastell für zwei Kohorten errichtet 
worden; im Umfeld entwickelte sich die zugehörige Zi-
vilsiedlung, in der auch die Grube lag (Abb. 1)6. In den 
70er Jahren des 2. Jahrhunderts fielen die Markomannen 
in Straubing ein und große Teile der Siedlung wurden 
zerstört, wie Brandschichten bezeugen. Es folgte ein 
Wiederaufbau unter anderem mit verschiedenen reprä-
sentativen Steingebäuden. Sein Ende fand der vicus 
schließlich durch Germaneneinfälle nach der Mitte des 
3. Jahrhunderts.

Hinweise auf eine Sabaziosgemeinde gaben allein 
die Kratere aus der Grubenfüllung und deren Umge-
bung, die, außer mit Schlangen, zusätzlich mit Frö-
schen, Eidechsen und Schildkröten verziert waren 
(Abb. 2)7.

Die Grube lag inmitten der zivilen Siedlung im Be-
reich von Wohnbebauung südlich des Auxiliarkastells 
(Abb. 1)8, unweit einer nordsüdlich ausgerichteten Stra-
ße, die beidseitig von Holzgebäuden gesäumt war. Hier 
betrieben verschiedene Handwerker ihre Werkstätten 
und Händler ihre Läden9. Ein Bezug zu einem Gebäude 
ist derzeit nicht erkennbar, dennoch ist eindeutig, dass 
der Bau sich innerhalb eines Wohnquartiers befand, in 
dieses integriert war und keinesfalls zu einem freiste-
henden Tempel gehört haben kann.

Der Befund

Die Grabungen fanden im November 1993 unter Zeit-
druck und widrigen Bedingungen statt; da der Befund 
zudem in das benachbarte Grundstück hineinragte, 
konnte die Grube nicht vollständig ergraben werden. 
Dennoch lassen die differenzierte Fundbergung und die 
nach Plana organisierte Grabungstechnik detaillierte 
Aussagen zum Befund zu.

Die im Osten nicht vollständig ergrabene, rechteckige 
Vertiefung maß 4,6 × 3,3 m und war bis zu einer Tiefe von 
1,8 m erhalten10. Darüber lag eine Brandschicht aus Holz-
kohle und Hüttenlehm, die entweder von den Markoman-
nenkriegen in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhun-
derts oder von den Germaneneinfällen im 3. Jahrhundert 
herrührt. Die Grubenfüllung selbst lässt sich anhand der 
Keramik in die Mitte des 2. Jahrhunderts einordnen.

Der Grabungspraxis in Straubing entsprechend war 
die Grube in mehreren Schichten, nach künstlichen 

Plana getrennt, ausgenommen worden. Hierbei wur-
den die Funde zum Teil aus verschiedenen Bereichen 
nochmals getrennt geborgen und mit einer eigenen 
Fundnummer versehen. Da aufgrund der widrigen 
Witterungsbedingungen kaum nach natürlichen Ver-
färbungen getrennt werden konnte, sind Vermischun-
gen gegeben. Dies zeigt sich auch deutlich durch Pass-
scherben zwischen vielen Fundnummern. Aufgrund der 
detaillierten Fundbergung konnten daher während der 
Auswertung der Fundumstände und der Profilzeich-
nungen Fundkomplexe rekonstruiert werden (vgl. 
Tab. 1). Allerdings fanden sich in einem Fall Scherben 
von einem Kultgefäß in allen Komplexen und darüber 
hinaus, d. h. von den unteren bis zu den oberen Fund-
komplexen der Grube und in deren Umfeld, wo das Fest 
mutmaßlich stattgefunden hat.

6 Insgesamt zur Geschichte Straubings siehe PRAMMER 1989.
7 Johannes Prammer (Dir. a. D. Gäubodenmuseum Straubing) 
danke ich für die Möglichkeit, dieses Material bearbeiten zu dür-
fen. Finanziert wurde das Projekt 2011/12 durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft. Bisher dazu HÖPKEN 2011; HÖPKEN 2012; 
HÖPKEN 2014.

8 Stationiert in Straubing von traianischer Zeit bis in die erste 
Hälfte des 3. Jahrhunderts war die Cohors I Flavia Canathenorum 

milliaria sagittariorum.
9 PRAMMER 1989, 68–70.
10 Die Grabung wurde 1993 unter der wissenschaftlichen Lei-
tung von Johannes Prammer und der technischen Leitung von 
Reinhold Pielmeier durchgeführt. Vgl. PRAMMER 1995; WOLFF 1998.
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1  Das römische Straubing mit verschiedenen Militärlagern und der Lage der sog. Sabaziosgrube im vicus 

(Gäubodenmuseum Straubing).
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Komplex Fundnummern statistische Daten Kommentar

1

(Planum I–II)
132, 133, 135 Funde ges. n = 406

davon bestimmbare
übrige Tierknochen: 159

Huhn: 14
Terra Sigillata: 53

Becher: 46

Gans, Hase, Wildrind, Wildschwein, Hund, Pferd (adult, se-

nil), Rind (adult), Schwein (ca. 30 % adult), Schaf/Ziege (ca. 
50 % adult), Huhn (mindestens ein Kapaun)
Räucherkelche, Kantharoi, Krater

2

(Planum II–III)
148, 151, 159, 

160, 161, 162, 

166, 167, 168

Funde ges. n = 528
davon bestimmbare übrige 
Tierknochen: 216

Huhn: 53
Terra Sigillata: 44

Becher: 60

Wildschwein, Hirsch, Hund
Pferd (alle Altersklassen), Rind (ca. 75 % adult)
Schwein (wenige adult)

Schaf/Ziege (weniger als 50 % adult)
Huhn
Räucherkelche, Schlangentopffrg., Lampe, Kantharoi, Kratere

3

(Planum III–IV)
169, 172, 173, 

174, 175

Funde ges. n = 382
davon bestimmbare
übrige Tierknochen: 123

Huhn: 20
Terra Sigillata: 43

Becher: 56

Pferd (adult, senil), Rind (ca. 75 % adult)
Schwein (ca. 25 % adult)
Schaf/Ziege (ca. 50 % adult)
Huhn (mindestens ein Kapaun)
Räucherkelche, Schlangentopffrg., 2 Lampen, Kantharoi, Kra-

tere

4

(unter Pl. IV)
176, 178, 181, 

184, 185, 189

Funde ges. n = 337
davon bestimmbare
übrige Tierknochen: 207

Huhn: 31
Terra Sigillata: 20

Becher: 16

Hirsch, Ur
Pferd (juvenil, adult), Rind (adult)
Schwein (unter 30 % adult)
Schaf (ca. 50 % infantil)
Huhn (mindestens ein Hahn)
Räucherkelche, Schlangentopffrg., Ringlampe

5

(unter Pl. IV)
179, 180, 186, 

190, 192

Funde ges. n = 348
davon bestimmbare
übrige Tierknochen: 250

Huhn: 13
Terra Sigillata: 47

Becher: 26

Bär, Hirsch, Wildrind
Katze

Pferd (adult, senil), Rind (ca. 75 % adult)
Schwein (wenige adult)

Schaf/Ziege (wenige adult)
Huhn (ein Kapaun?)
Wetzsteine, Räucherkelche, Schlangentopffrg.

6

(unter Pl. IV)
182, 188, 191, 

193, 194

Funde ges. n = 260
davon bestimmbare
übrige Tierknochen: 159

Huhn: 6
Terra Sigillata: 7

Becher: 16

Wildschwein
Katze

Pferd (adult, senil), Rind (adult)

Schwein (v. a. adult)
Schaf/Ziege (v. a. adult)
Huhn
Räucherkelche

Tab. 1  Rekonstruierte Fundkomplexe in der Grube.

2  Schlangentöpfe mit weiteren Applikationen aus dem Sabazioskomplex in Straubing (Foto M. Fiedler).
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Die Verfüllung der Grube enthielt, außer zahlreichen 
Knochenresten, Bruchstücke von mehr als zehn Schlan-
gentöpfen – fünf davon mit weiteren applizierten Am-
phibien und Reptilien – und weiteren Kultgefäßen so-
wie Reste zahlloser Trinkbecher und von einfachem 
Tisch- und Haushaltsgeschirr. Die weitgehend bzw. 
vollständig zusammensetzbaren Gefäße, die – im Falle 
vieler Becher – unbenutzbar waren, bzw. – im Falle der 
Teller – ihre Gebrauchsspanne bereits überschritten 
hatten11, lassen sich als rituelle Deponierung deuten. Bei 
den Bechern handelt es sich vielfach um Fehlbrände, die 
durch eine Lochung im Boden unbrauchbar gemacht 
worden waren. Im Gegensatz dazu zeigen die Teller sehr 
intensive Gebrauchsspuren, insbesondere Rußanhaf-
tungen außen und Schnittspuren sowie gelegentlich 
auch Reste von angebrannten Nahrungsmitteln innen. 
Vermutlich gehörten zu diesem Depot auch mehrere 
vollständige Öllampen, die sich im Zentrum der Grube 
konzentrierten.

Die Schlangentöpfe und andere Kultgefäße hingegen 
waren mitunter stark zerscherbt und nicht alle Frag-
mente der einzelnen Gefäße waren in die Grube gelangt; 
viele Bruchstücke lagen im Umfeld. Es ist also davon 
auszugehen, dass diese Gefäße nicht zur Deponierung 
gehörten12.

Viele Schlangentopf-Fragmente fanden sich im unte-
ren Teil der Füllschicht und gehörten offenbar zum un-
mittelbar auf die Deponierung folgenden Verfüllungs-
material. Möglich ist, dass sie während der Kultfeier, die 
im Zusammenhang mit der Deponierung abgehalten 
wurde, zu Bruch gingen und dann mit anderem Abfall 
der Feier in die Grube gelangten. Dies gilt nicht nur für 
einige Schlangentöpfe, sondern auch für einzelne Räu-
cherkelche und Keramikaltäre13, außerdem Tisch- und 
Küchengeschirr. Die übrigen Scherben der Gefäße lagen 
in der obersten Grabungsschicht vor allem südlich der 
Grube bis zu 15 m im Umkreis verstreut – möglicherwei-
se fanden in diesem Bereich die Feste statt.

Die Tierknochen

Die Tierknochen (n = 1373, vgl. Tab. 2) konnten auf-
grund der Grabungstechnik in Plana getrennt nach ver-
schiedenen Lagen in der Grube untersucht werden. Eini-
ge Knochen zeigen Spuren von Hundeverbiss, die sich 
jedoch nicht im oberen Teil der Grube konzentrieren, 
sondern auch aus den unteren Bereichen der Füllung 

stammen. Entweder wurden die Knochen angenagt, als 
sie noch nicht in der Grube lagen – dann hätten Hunde 
Zugang zum Gelände während oder direkt nach den 
Feierlichkeiten gehabt – oder die Grube stand eine ge-
wisse Zeit offen, wurde erst nach und nach verfüllt und 
war für Hunde zugänglich14.

11 HÖPKEN 2011.
12 Möglich ist allerdings, dass gezielt einzelne Fragmente in der 
Grube deponiert wurden. Zur rituellen Deponierung einzelner 
Gefäßfragmente siehe ULBERT 2004 bzw. WULFMEIER 2004.

13 HÖPKEN 2012.
14 Siehe dazu auch DESCHLER-ERB 2015, 47.

Sabazios-Kult in Sorviodurum: Tierknochen aus einer Kultgrube in Straubing (Bayern/Deutschland)
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Komplex 1-6
----------------
Tierarten

1

133

1

135

1

151

2

148

2

160

2

166

2

168

3

169

3

172

4

176

4

178

4

182

4

189

5

179

5

186

5

190

6

188

6

191

6

194

Pferd 2 6 13 1 3 6 6 3 2 3 1 7 8 6 5 8 80

Rind 31 48 1 2 41 4 35 29 36 61 14 5 28 16 17 100 25 45 44 582

Schwein 23 21 3 3 25 10 16 6 13 10 18 5 19 25 21 13 1 13 245

Schaf/Ziege 3 12 5 18 28 3 15 4 13 1 10 14 6 10 5 147

Schaf 1 2 3 4 2 1 2 2 3 5 2 1 3 31

Ziege 3 1 3 1 8

Huhn 3 11 15 11 27 11 9 10 14 2 5 4 9 1 3 2 137

Hund 2 1 3 6

Bär 1 1

Hase 1 1

Wildschwein 1 1 1 1 1 5

Hirsch 1 2 1 1 5

Wildrind sp. 1 1

Ur 1 1

unbestimmt 2 16 18 5 21 12 22 19 8 123

66 121 4 6 121 49 137 71 84 91 85 18 65 72 79 133 34 80 57 1373

Tab. 2  Tierartenspektrum aus der sogenannten Sabaziosgrube in Straubing, aufgeschlüsselt nach Komplexen und Fundnummern 
(vgl. Tab. 1).

Um eine Vergleichbarkeit zu den Siedlungsfunden her-
zustellen, wurde ein weiterer Komplex mit allerdings 
nur 61 Knochen(fragmenten) untersucht: Von 26 Rin-
derknochen stammen 23 von adulten Tieren, drei von 
juvenilen. Von neun Schafknochen stammen acht von 
adulten Tieren, einer von einem juvenilen. Von acht 
Schweineknochen stammen fünf von adulten Tieren, 
drei von jüngeren. Alle neun Pferdeknochen stammen 
von adulten Tieren. Hinzu kommen zwei Hundekno-
chen. Daneben gibt es zwei Vogelknochen – einer hin-
sichtlich der Art unbestimmbar, einer vom Kranich –, 
eine Geweihstange und zwei Knochenfragmente vom 
Hirsch sowie einen Beleg für ein Wildschwein.

Diese Tendenz entspricht der Schicht, die zuunterst 
in der Grube lag (Komplex 6, n = 171)15 (vgl. Tab. 2): das 
Knochenspektrum wird dominiert von Rind (adult) 
und weiteren Haustieren; dazu kommen Knochen von 
einem sehr alten Pferd. Insgesamt entspricht dies ei-
nem Spektrum, bei dem sich die Schlachtzeiten der 
Tiere an ökonomischen Grundgedanken orientierten. 
Schaf und Schwein sind teils adult, teils jünger – hier 
liegt wohl schon eine Vermischung mit dem Material 
von den Kultfeiern vor. Hierauf weisen als ‚Kultanzei-
ger‘16 auch einige Hühnerknochen17, darunter ein Tar-
sometatarsus von einem Hahn, und je ein Fragment 
von einem Räucherkelch, einem Schlangentopf und ei-
nem Keramikaltar hin.

3  Drei Metacarpus-Knochen einer vorderen rechten Bären-

tatze aus Fundnummer 179/Komplex 5.

15 Zu den Fundnummern und weiteren Funden siehe Tab. 1.
16 Zu Gegenständen und Phänomenen, die als ‚Kultanzeiger‘ 
gelten können, siehe HÖPKEN / FIEDLER 2017; HÖPKEN / FIEDLER 2015; 
HÖPKEN 2015.

17 DESCHLER-ERB 2015, 113–114.
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Im darüberliegenden Komplex 5 (n = 282) unter-
scheidet sich das Spektrum signifikant von dem darun-
ter liegenden: Neben Wildarten wie Wildschwein und 
Hirsch fällt eine vordere rechte Bärentatze auf, von der 
drei Metacarpus-Knochen erhalten sind (Abb. 3). Unge-
wöhnlich sind zudem kleine Fragmente von einem Kat-
zenschädel. Hinzu kommen 13 Hühnerknochen. Zum 
üblichen Spektrum einer Siedlung zählen Knochen von 
meist adulten Rindern, Pferden und Hunden. Bei 
Schwein und Schaf bzw. Ziege ist der Anteil der jünge-
ren Tiere höher als zuvor. Mit Fragmenten von Räucher-
kelchen, Schlangentöpfen sowie von einem Lochrand-
topf18 sind ‚Kultanzeiger‘ vorhanden. Zwei Wetzsteine 
hingegen scheinen eher wieder auf Siedlungsabfall und 
damit auf eine Vermischung hinzudeuten.

Komplex 4 (n = 259) hat mit Hirsch und Ur wieder 
Wild im Spektrum; die Zahl der Hühnerknochen ver-
doppelt sich; ein Hahn ist nachgewiesen. Das Alters-
spektrum der Schafe zeigt etwa 50 % infantile und einige 
juvenile und subadulte Tiere – nur wenige sind adult. Bei 
den Schweinen ist das Spektrum ähnlich, mit weniger 
als einem Drittel adulten Tieren. Auch beim Rind sind 
nur einige praeadulte Tiere belegt. In der Keramik sind 
wieder Fragmente von Räucherkelchen, einem Loch-

randtopf und einem Schlangentopf, außerdem eine 
Ringlampe, die mehrheitlich in kultischen Kontexten 
nachgewiesen wurden19.

Das darüber liegende Schichtpaket Komplex 3 
(n = 155) zeigt im Knochenspektrum zum einen mit 
adultem Pferd und Rind eher Siedlungsabfalltenden-
zen, zum anderen sind bei den Rindern nun auch etwa 
25 % der Knochen von juvenilen Tieren zu verzeich-
nen. Bei Schaf bzw. Ziege sind etwa 50 % der Knochen 
von adulten Tieren, bei den Schweinen hingegen über 
75 % von jünger als adulten Tieren. In der Keramik 
fällt nun ein hoher Anteil an Bechern auf (vgl. Abb. 4). 
Dies ist zusammen mit einer vollständig erhaltenen 
Lampe und Fragmenten von Krateren, Schlangentöp-
fen und Räucherkelchen charakteristisch für kultische 
Komplexe.

Vollständige Lampen sowie Fragmente von einer 
Ringlampe, Kantharoi, Krateren und Schlangentöpfen 
kommen auch im Schichtpaket 2 darüber vor, außer-
dem – wie darunter – recht viele Becher. Unter den Kno-
chen (n = 313) ist Huhn vertreten, zudem Hirsch und 
Wildschwein. Bei Schwein und Schaf ist der Anteil der 
jüngeren Tiere hoch, aber auch bei den Rindern ist etwa 
ein Viertel jünger als adult.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Komplex 6

Komplex 5

Komplex 4

Komplex 3

Komplex 2

Komplex 1

übrige Funde

übrige Tierknochen

Huhn

Becher

Kultkeramik

4  Anteilsvergleich der ‚Kultanzeiger‘ Trinkbecher, Hühnerknochen und Kultkeramik sowie der restlichen Knochen und der übrigen 
Funde in den einzelnen Fundkomplexen in der Grube.

18 Zur Form siehe HÖPKEN 2015, 163–164; 165 Abb. 1,2; HÖPKEN / 

FIEDLER 2017, 12–13 Abb. 1,4. 
19 HÖPKEN / STROTHENKE 2012, 171.
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Der oberste Komplex 1 (n = 191) direkt unter der 
Brandschicht schließlich enthält Gans, Hase sowie Wild-
rind und -schwein. Bei den Hausschweinen bleibt der 
Anteil von Knochen adulter Tiere unter 30 %, bei den 
Schafen steigt er auf 50 %. Unter den Rinderknochen do-
minieren wieder die adulten Tiere. Die Pferdeknochen 

stammen wieder von adulten und senilen Tieren, wie am 
Boden der Grube. Die Keramikformen umfassen u. a. 
Bruchstücke von Kantharoi, Krateren und Schlangen-
töpfen sowie Räucherkelche. Auch der Anteil der Becher 
ist noch recht groß.

Fazit

Obwohl die Analyse der Funde zeigt, dass innerhalb 
der Grube eine gewisse Vermischung mit potentiellem 
Siedlungsmaterial vorliegt, ist zusammenfassend fest-
zuhalten, dass zuunterst in der Grube normaler Sied-
lungsabfall lag, außerdem Reste von senilen Pferden 
mit Sterbealtern von über 20 Jahren. Darüber ändern 
sich das Arten- und insbesondere das Altersspektrum 
der nachweisbaren Tierarten. Während bei den Rin-
derknochen nach wie vor an wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten orientierte Schlachtzeiten dominieren, 
liegen diese bei den anderen Nutztieren Schwein und 
Schaf weitaus früher. Hier dominieren juvenile Tiere 
die Alterskurve20. Es werden mitunter sehr junge 
Spanferkel und Milchlämmer bevorzugt, die sicherlich 
nicht nur in der Spätantike besonders teuer waren21. 
Der Anteil der Hühner nimmt deutlich zu – insgesamt 

sind in der Grube 40 Individuen nachweisbar, darun-
ter mehrere mutmaßliche Kapaune. Der Anteil von 
Wild nimmt zu – hervorzuheben ist eine Bärentatze, 
die möglicherweise als Delikatesse bei den Kultfeiern 
verspeist wurde.

Mit den Funden aus Straubing bietet sich erstmals 
ein Einblick in die Feier einer Kultgemeinschaft zu Eh-
ren des Sabazios, bei der Hühner, Ferkel und Lämmer, 
aber auch Wild verspeist wurde. Das Spektrum und die 
Alterskurve der geschlachteten Tiere sind typisch für 
kultische Mahlzeiten wie man sie vor allem aus Mithrä-
en kennt. Da bislang keine anderen Fundkomplexe die-
ser Art, die mit dem Sabazioskult in Zusammenhang 
stehen, bekannt sind, lässt sich noch nicht sagen, ob be-
stimmte Charakteristika für die Verehrung des Gottes 
kennzeichnend sind.
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Zusammenfassung

Über den Kult des Sabazios in römischer Zeit ist nur 
wenig bekannt. So ist unsicher, wo er gewöhnlich statt-
fand – im Tempel oder in den Versammlungsräumen – 
und auch die Rituale haben nur wenige Spuren hin-
terlassen. Die weite Verbreitung der bronzenen Saba-
zioshände und der typischen, mit seinen Attributen 
Schlange, Eidechse, Frosch und Schildkröte, verzierten 
Kultgefäße zeigen aber, dass er an vielen Orten verehrt 
wurde. In Sorviodurum/Straubing an der Donau-Ripa 
wurde eine große Grube archäologisch untersucht. Sie 
enthielt neben vielen anderen Keramikscherben und 
Knochen mehrere Fragmente von Schlangentöpfen, 
die zudem mit Fröschen, Eidechsen und Schildkröten 
verziert waren. Sie gelten als Symbole für die jährliche 
Erneuerung der Natur. Die Analyse der Funde zeigt, 
dass es innerhalb der Grube offenbar eine Vermi-

schung mit potentiellem Siedlungsmaterial gibt. Die 
Funde am Boden der Grube bestanden aus Siedlungs-
abfällen, darunter Reste von alten Pferden. In den 
oberen Schichten konnte eine Veränderung im Spek-
trum der Tierarten und vor allem in ihrem Schlacht-
alter beobachtet werden. Während Rinder noch über-
wiegend im Erwachsenenalter geschlachtet wurden, 
stammen die meisten Schweine- und Schafknochen 
von Jungtieren. Spanferkel und Milchlämmer wurden 
bevorzugt. Der Anteil von Hühnern nimmt deutlich 
zu: Insgesamt befanden sich die Überreste von 40 In-
dividuen in der Grube, darunter mehrere mutmaßliche 
Kapaune. Der Anteil der Wildtiere nimmt zu, ein he-
rausragender Fund ist eine Bärentatze, die vermutlich 
als Delikatesse bei den Kultfeierlichkeiten gegessen 
wurde.

Abstract

Sabazios cult in Sorviodurum  

animal bones from a cult pit in Straubing (Bavaria, Germany)
Almost nothing is known about the cult of Sabazios in 
Roman times: neither where it usually took place – tem-
ples or assembly halls – nor the rituals. Only the wide 
distribution of the bronze hands and significant cult 
vessels – in addition to the snake pots decorated with his 
attributes: lizard, frog, and tortoise – show that he was 
worshipped at many places.

In Sorviodurum/Straubing on the Danube ripa a big 
pit was excavated. It contained among many other pot 
sherds and bones several fragments of snake pots which 
were also decorated with frogs, lizards and tortoises. They 
were the symbols for the yearly renewal of the nature.

The analysis of the finds shows that there is some 
mixing with potential settlement material within the pit, 

e. g. the finds at the bottom of the pit consisted of settle-
ment waste, including remains of old horses. In the up-
per layers the spectrum of the animal species and espe-
cially their slaughter ages change. While cattle were still 
mainly butchered as adults, most of the pig and sheep 
bones are from juvenile animals. Suckling pigs and dairy 
lambs were preferred. The proportion of chicken in-
creases significantly – in total, the remains of 40 individ-
uals are present in the pit, including several suspected 
capons. The proportion of hunted animals is increas-
ing – an outstanding find is a bear paw, which was prob-
ably eaten as a delicacy at the cult celebrations.
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Résumé

Le culte de Sabazios à Sorviodurum  

os d’animaux d’une fosse cultuelle de Straubing (Bavière, Allemagne)
On ne connaît presque rien du culte de Sabazios à l’époque 
romaine : ni où il avait lieu – temples ou salles de réunion – 
ni les rites. Seuls, la large distribution des mains en bronze 
et les récipients caractéristiques du culte – en plus du 
serpent décoré de ses attributs : lézard, grenouille et tor-
tue – révèlent qu’il était vénéré en de nombreux endroits.

Une grande fosse fut fouillée à Sorviodurum/Strau-
bing sur la ripa du Danube. Elle contenait parmi les 
nombreux tessons de récipients et os quelques fragments 
de vases à serpents qui étaient aussi décorés de gre-
nouilles, lézards et tortues. Ceux-ci symbolisaient le re-
nouvellement annuel de la nature. L’analyse des trou-
vailles indique un certain mélange dans la fosse avec du 
matériel d’habitat, les objets trouvés au fond de la fosse 

résultant essentiellement de l’élimination de déchets, 
avec entre autres les restes de vieux chevaux. L’éventail 
des espèces animales, et spécialement leur âge d’abat-
tage, change dans les couches supérieures. A l’inverse 
des bovins qui sont tués à l’âge adulte, la plupart des os 
de porcs et de moutons proviennent de jeunes animaux. 
La préférence allait aux porcelets en train de téter et aux 
agneaux de lait. Le pourcentage de la volaille augmente 
de manière significative – les restes de 40 individus sont 
présents dans la fosse, y compris quelques chapons pro-
bables. Le pourcentage des animaux chassés augmente 
également – comme trouvaille exceptionnelle, une patte 
d’ours mangée probablement comme délicatesse lors de 
célébrations cultuelles.
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