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ein schnurkeraMisches graB  

Mit siLexdoLchBeigaBe aus aschheiM (Lkr. München)

abSolute datierunG, StrontiumiSotoPenanalYSen  

und arCHÄoloGiSCHe verGleiCHe

archäoLogischer BeFund

die Gemeinde aschheim befindet sich im nordöstlichen landkreis münchen und weist einen reichen 
Quellenbestand aus unterschiedlichen epochen auf. bislang beschränkten sich die belege prähistorischer 
besiedlung weitgehend auf die jüngeren vorrömischen metallzeiten 1. bei archäologischen ausgrabungen, 
die 2008 im vorfeld der bauarbeiten für die östliche ortsumgehungsstraße durchgeführt wurden, konnten 
großflächig Siedlungsspuren dokumentiert werden. inmitten jüngerer metallzeitlicher befunde traten eine 
kleine Gruppe von vier körperbestattungen und einem brandgrab der Glockenbecherkultur sowie – etwa 
200 m nach norden abgerückt – ein schnurkeramisches Grab zutage. nach der entdeckung einer Steinaxt, 
die sich oberflächennah in der verfüllung fand, wurde wahrscheinlich, dass es sich dabei um ein Grab 
handelt. in der West-ost ausgerichteten Grabgrube (befund aschheim 678) wurde anschließend etwa 
30 cm unter Planum 1 (d. h. ca. 70 cm unter der Humusoberkante) ein auf der linken Seite liegendes, gehockt 
bestattetes individuum freigelegt (Abb. 1, 1). unterhalb der stark angewinkelten unterschenkel befanden 
sich die reste eines schlecht erhaltenen bechers mit Schnurverzierung (Abb. 1, 2). die lage der Steinaxt 
(Abb. 1, 3) konnte nicht mehr eindeutig bestimmt werden, allerdings dürfte sie sich ursprünglich mit großer 
Sicherheit im bereich des rechten oberarms befunden haben. beim linken unterarm kam ein flächig 
retuschierter dolch aus Hornstein zutage (Abb. 1, 4). unter dem Schädel des individuums fand sich ein 
flacher Stein (Abb. 1, 5). aufgrund der lage und seiner Form, die sich vom anstehenden kies unterschied, 
könnte es sich dabei um einen bewusst gelegten Stein handeln.

BeigaBenenseMBLe und aMs-datierungen

aufgrund der möglichkeit, radiokarbondatierungen aus dem knochenmaterial zu erheben, gewährt das 
Grab aus aschheim neue informationen zur Chronologie der südbayerischen Schnurkeramik. lange zeit 
basierten die chronologischen modelle ausschließlich auf einer vergleichenden und kombinationsstatis ti- 
schen auswertung von Grabinventaren. die typochronologischen Schemata von bernd engelhardt und 
 volker Heyd stützen sich auf die entwicklung der keramischen Formen – insbesondere der verzierung 2. eine 
Serie von radiokohlenstoffmessungen aus Gräbern Südbayerns 3 sowie die Parallelisierung mit der keramik-
sequenz des rhein-main-neckar-raumes 4 bestätigten in den letzten Jahren die von v. Heyd herausgearbeite- 
te entwicklung der keramischen Formen in ihren Grundzügen. Gleichwohl wurde hervorgehoben, dass das 
Schema teilweise zu ausdifferenziert sei, da nicht jeder formale unterschied der materiellen kultur zwingend 
chronologische Signifikanz besitzen müsse und es die schüttere Quellenbasis zu berücksichtigen gelte 5, da 
in Südbayern bestenfalls kleine Grabgruppen zur verfügung stehen. 
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abb. 1 aschheim (lkr. münchen): 1 Grabplan (befund aschheim 678). – 2 schnurverzierter becher. – 3 axt. – 4 Silexdolch. – 5 Stein. – 
(1-2. 5 zeichnungen a. Pütz / d. neumann; 3-4 zeichnungen r. Graf). – 1 m. 1:20; 2-5 m. 1:3.
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die vergesellschaftung von spezifischen beigaben im Grab aus aschheim und die amS-datierungen können 
den bestehenden datierungsrahmen nun ergänzen. das keramische Gefäß aus dem Grab in aschheim war 
leider nur noch in Fragmenten erhalten. Folglich ist eine aussage über Größe und Form bloß in ihrer tendenz 
möglich. aufgrund der zahlreichen Wan dungs scherben, aber insbesondere aufgrund des einzigen erhaltenen 
randfragments lässt sich ein S-förmig profi lierter becher mit horizontalen rillen- und Schnureindrücken 
rekonstruieren (Abb. 1, 2). mit großer Sicher heit reichte die verzierung nicht mehr bis unterhalb des rand-
Halsbereichs, da auf keiner der zahl reichen Wandungsscherben Hinweise hierauf zu finden waren. der 
dekor besteht einerseits aus eindrücken von Schnüren und andererseits aus riefen, die aufgrund der 
schlech ten erhaltung des gesamten Gefäßes zumin dest teilweise durchaus auch verschliffene Schnur verzie-
rungen darstellen könnten. die Form des bechers sowie die machart des dekors weisen das Grabinventar 
der Stufe b nach v. Heyd, der Phase Hirb lingen nach markus ullrich bzw. einer frühen bis mittleren 
Schnurkeramik nach timo Seregély zu 6.
die axt ist nicht facettiert und von gedrungener Form (Abb. 1, 3). Sie wurde aus einem amphibolit gefertigt 
und anschließend sorgfältig geglättet. eine ausplatzung an der stark gerundeten Schneide, die von einer 
einlagerung im Gestein begünstigt sein dürfte, wurde überschliffen. die oberfläche des nackens der axt ist 
jedoch flächig vernarbt, was den Gebrauch als hammerähnliches Werkzeug nahelegt. von der Herstellung 
der axt zeugen deutliche Pickspuren an den rändern des bohrlochs. aufgrund der wenigen aus sicherem 
kontext stammenden schnurkeramischen Äxte in Süddeutschland und der mangelnden aufarbeitung dieser 
Formengruppe ist sie im Gegensatz zu den keramischen Formen chronologisch wenig aussagekräftig 7.
der dolch (Abb. 1, 4) wurde aus einem Stück Plattenhornstein gefertigt. Für das rohmaterial liegt keine 
petrographische untersuchung vor, das gesamte erscheinungsbild ähnelt allerdings dem baiersdorfer Horn-
stein 8. beide Seiten wurden flächig retuschiert, während die verbliebenen rindenreste nur auf einer Hälfte 
der klinge abgeschliffen wurden. die retuschierabfolge bei der Herstellung scheint unregelmäßig und deu-
tet auf eine oder mehrere nachschärfungen hin. das legt auch der relativ wellige verlauf der kanten nahe, 
und sowohl bei den geschlagenen als auch den druckretuschen kommen gelegentlich treppenbrüche vor. 
zwar existieren für die dolche der süddeutschen Schnurkeramik verschiedene Gliederungsvorschläge, aller-
dings liegt diesen stets die unterscheidung zwischen bifazial flächig und lediglich kantenretuschierten Stü-
cken zugrunde. der lang gestreckte und bifazial retuschierte dolch aus aschheim entspricht den klassischen 
exemplaren der süddeutschen Schnurkeramik und kann der Gruppe 1 nach Seregély bzw. der verbliebenen 
rindenreste wegen Sd 2 nach Heyd zugewiesen werden 9. neben den keramischen Formen wird auch den 
dolchen aus geschlagenem Stein chronologische Signifikanz zugesprochen. insbesondere andreas tillmann 
widmete sich der datierung der entsprechenden Gräber und stützte sich dabei auf eine kor res pon denz-
analyse, die neben der materiellen kultur aus Grabinventaren weitere aspekte der bestattungspraxis be-
rücksichtigte. dem ergebnis der analyse folgend setzte a. tillmann die Silexdolchgräber an den beginn der 
süd bayerischen Schnurkeramik 10. Wegen formaler analogien zwischen schnurkeramischen und früh bronze-
zeitlichen Silexdolchen mitteldeutschlands revidierte er diese einschätzung allerdings später und sprach sich 
für eine datierung der mehrzahl der Gräber in das ausgehende endneolithikum aus 11. aufgrund von radio-
karbondatierten Grabinventaren argumentierte t. Seregély, dass mit den flächig retuschierten Silexdolchen 
wohl mindestens bereits ab der mittleren Schnurkeramik zu rechnen sei 12. der in diesem zu sam menhang 
formulierten Forderung nach einer absolutchronologischen absicherung dieser auffassung wird nun an-
hand der radiokohlenstoffdatierungen des befundes aus aschheim nachgekommen (s. u.). 
der nierenförmige Sandstein (Abb. 1, 5) schließlich ist sehr stark verwittert, sodass weitere aussagen darüber, 
ob es sich dabei eventuell um ein ehemaliges Werkzeug gehandelt hat, nicht mehr möglich sind. 
vom knochenmaterial des bestatteten konnten zwei Proben im amS C14-labor erlangen datiert werden 13. 
die gemessenen ergebnisse wurden mit oxCal 4.2.4 unter verwendung von intCal 13 kalibriert (Tab. 1; 
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Abb. 2) und fallen in den weitgehend flachen bereich der kalibrationskurve in der ersten Hälfte des 3. Jahr-
tausends v. Chr. demzufolge liegt bei beiden datierungen im 2σ-intervall eine datierungsspanne von jeweils 
etwa 400 Jahren vor. Wie in den letzten Jahren mehrfach herausgestellt wurde 14, kann die zuweisung von 
daten im 1σ-intervall zu sogenannten Wiggle-bereichen unter zuhilfenahme archäologischer kontext-
informationen zu durchaus verlässlichen feineren datierungstendenzen führen, insbesondere bei der mehr-
fachen datierung von Probenmaterial eines ereignisses. die daten aus aschheim fallen im 1σ-intervall beide 
in die Wiggle-bereiche d (2880-2580 v. Chr.) und e (2620-2480 v. Chr.) nach martin Furholt. aufgrund der 
weiten dehnung beider datierungsspannen, die sich auf die flache kalibrationskurve zwischen dem 29. und 

abb. 2 kalibrationskurve der ersten Hälfte des 3. Jts. v. Chr. und die gemessenen und kalibrierten 14C-datierungsspannen (s. Tab. 1). die 
hervorgehobenen Wiggle-bereiche (d1-2, e) sind Furholt 2003 entnommen. – (Graphik d. neumann).

Labor-Nr. Datum Probenmaterial σ-1 σ-2
erl-13229 4047 ± 46 knochen vom oberarm, 

mensch
2830-2822 cal bC (2,6%)
2628-2488 cal bC (65,6%)

2830-2822 cal bC (8,4%)
2745-2726 cal bC (2,0%)
2696-2471 cal bC (85%)

erl-13300 4108 ± 46 knochen vom oberarm, 
mensch

2855-2812 cal bC (16,4%)
2746-2725 cal bC (7,4%)
2697-2581 cal bC (44,4%)

2873-2570 cal bC (93,3%)
2515-2501 cal bC (2,0%)

Combine (erl-
13229 / erl-13300)

2835-2816 cal bC (9,7%)
2667-2571 cal bC (53,7%)
2514-2502 cal bC (4,7%)

2860-2809 cal bC (15,8%)
2753-2721 cal bC (4,8%)
2702-2561 cal bC (64,1%)
2536-2492 cal bC (10,6%)

tab. 1 14C-datierungen und kalibration der daten aus aschheim (lkr. münchen) unter verwendung von oxCal 4.2.4 (bronk ramsey 
2013) und der atmosphärischen daten intCal 13 (reimer u. a. 2013).
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26. Jahrhundert v. Chr. zurückführen lässt, ergeben sich aber leider auf diese Weise kaum anhaltspunkte für 
eine feinere datierung des Grabes. eine der beiden datierungsspannen umfasst die bereiche d und e, wäh-
rend die andere nahezu ausschließlich in den bereich d fällt. der verlauf der kurve und vergleich deutet 
zwar eine datierung des zeitpunkts des todes des bestatteten individuums in die zweite Hälfte von d (also 
d2: 2690-2580 v. Chr.) an, doch bleiben weiterhin beide datierungsspannen gleich wahrscheinlich. auch 
die kalibration des mittelwerts beider messungen (Combine-Funktion von oxCal), die sich insbesondere für 
mehrfache datierungen von einem singulären ereignis anbietet, erlaubt aufgrund des verlaufs der kurve 
keine definitive einengung der Wahrscheinlichkeitsspanne auf d2. das errechnete ergebnis umfasst ebenfalls 
im 1σ-intervall die bereiche d und e.
obgleich aufgrund der flachen kalibrationskurve des 3. Jahrtausends v. Chr. eine statistisch abgesicherte 
einengung der datierungsspanne nicht gelingen kann, hat bereits die bestätigung, dass der tod des indivi-
duums aus aschheim in jedem Fall vor das 25. Jahrhundert v. Chr. zu setzen ist, konsequenzen für die 
abso lute datierung der im Grab vergesellschafteten objekte. die dichte an absoluten daten der schnur-
kera mi schen kulturerscheinung ist insgesamt sehr heterogen und in Süddeutschland 15 lag lange zeit ledig-
lich mit dem taubertal eine gut untersuchte region vor 16. der Forschungsstand zur absoluten Chrono logie 
des süd lichen donaueinzugsgebietes konnte in den letzten Jahren insbesondere im rahmen der unter-
suchung zur schnurkeramischen besiedlung nordbayerns, bei der auch eine reihe an 14C-daten aus 
schnur keramischen Gräbern Südbayerns erhoben wurde, deutlich verbessert werden 17. zusammen mit 
dem Grab aus aschheim liegt mittlerweile nun über ein dutzend absolutchronologisch datierte befunde 
vor, die die chronologische abfolge der materiellen kultur – insbesondere die keramiksequenz – absichern. 
im vergleich zu den bechern aus ebenfalls radiokohlenstoffdatierten befunden kombiniert das Gefäß aus 
aschheim ältere dekorelemente – Schnureindruck und auf den Hals begrenzte verzierung – mit jüngeren 
formalen elementen (becherform). dies gilt gleichermaßen für die vergesellschaftung von Geräten aus 
Felsgestein und Hornstein. alle bislang datierten Gräber Südbayerns, deren 14C-datierung vor den Wiggle-
bereich d2 fällt, beinhalten keine kera mischen Formen 18. Flächig retuschierte dolche treten – belegt durch 
das Grab aus aschheim – nun gesichert bereits vor dem 25. Jahrhundert v. Chr. auf 19. dass die selektive 
auswahl der befunde zur datierung das bild verzerrt und dass sowohl bei Fels- als auch bei Horn stein-
artefakten Parallelentwicklungen und regionale unterschiede vorliegen dürften, unterstreicht beispielhaft 
das Grab aus Gaimersheim (lkr. eich stätt) 20.
der vergleich des inventars aus aschheim mit anderen radiokarbondatierten befunden Südbayerns zeigt, 
dass sich in aschheim sowohl ältere als auch jüngere elemente der materiellen kultur der Schnurkeramik 
beobachten lassen. die aus den amS-messungen kalibrierten datierungsspannen weisen auf einen zeitpunkt 
des todes des individuums aus aschheim in den Jahren vor 2500 v. Chr. und stimmen mit der relativ chrono-
logischen einordnung des bechers in eine ausgehende ältere bzw. beginnende mittlere Schnurkeramik 
überein.

MorPhoLogischer BeFund des individuuMs  
und staBiLe strontiuMisotoPe (87sr/86sr)

das Skelett befand sich in einem sehr schlechten zustand und die vorhandenen Skelettelemente waren stark 
fragmentiert. es lagen keine beckenknochen zur Geschlechtsbestimmung vor und weder die ober- noch die 
unterkieferbruchstücke ließen aufgrund ihres Fragmentierungsgrades verlässliche aussagen zu. anhand der 
robustizität der kalotte könnte das individuum eher als männlich eingestuft werden. neben den kiefer-
fragmenten lagen noch 23 zähne vor, darunter molaren, Prämolaren, Canini und incisivi. insgesamt weisen 
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alle zähne einschließlich der incisivi einen starken abnutzungsgrad auf. die hinteren backenzähne zeigten 
zudem starken kariesbefall, insbesondere der linke, obere zweite dauermolar. aus den wenigen anthropo-
logischen befunden kann gefolgert werden, dass in dem Grab wohl ein erwachsenes, eher männliches 
individuum bestattet worden ist. aufgrund der starken oberflächenveränderungen an den Skelettelementen, 
bedingt durch zehrenden boden, Wurzel- und eventuell Schneckenfraß, konnten keine genaueren aussagen 
über alter oder mögliche pathologische auffälligkeiten getroffen werden. 
neben der anthropologischen Geschlechtsbestimmung wurden am zahnschmelz des bestatteten und im 
Sediment aus der Grabverfüllung Strontiumisotopenanalysen durchgeführt 21. Während der bildung der 
kristallstruktur kann Strontium für kalzium-Gitterpositionen im knochenmineral substituieren, wobei dieses 
element hauptsächlich aus der nahrung stammt. Strontium kommt in bio- und Geosphäre in Form von vier 
stabilen isotopen vor, und zwar 88Sr, 87Sr, 86Sr und 84Sr. 87Sr ist ein zerfallsprodukt des radioaktiven 87rb, 
wes halb das 87Sr/86Sr-verhältnis in Gesteinen abhängig von dessen ursprünglichem rubidiumgehalt und 
des sen alter ist. Geologen nutzen dieses isotopensystem deswegen für die datierung von Gesteinen 22. bei 
standorttreuen individuen aus regionen, deren böden aus dem muttergestein ent stan den sind, entspricht 
das Strontiumisotopenverhältnis in den mineralisierten Hartgeweben daher jenem des Standortes 23. So 
kann auch ein ortswechsel festgestellt werden. es ist allerdings zu beachten, dass nur solches Strontium in 
die nahrungskette und damit auch in das Skelett der konsumenten gelangt, das als lösliches Strontiumsalz 
im boden vorliegt. die mobile und die stationäre Strontiumphase im boden können sich in ihrer isotopie 
durchaus unterscheiden 24. in Gebieten, die von böden anderer Genese (z. b. nord deutsche tiefebene oder 
Süddeutschland) bedeckt werden, muss man mit einer mischisotopie rechnen, die nur durch referenz- bzw. 
umweltproben aus der jeweiligen region bestimmt werden kann 25. aus diesem Grund sind geologische 
karten allein in der regel nicht ausreichend für archäologische Frage stellungen 26. Für die erhebung des 
lokalen referenzbereiches gibt es verschiedene ansätze 27: entweder können Skelett reste von kleinsäugern 
(mäuse, kaninchen etc.) oder auch direkt bodenproben herangezogen werden. es sollte aber berücksichtigt 
werden, dass die Proben aus den entsprechenden archäologischen befunden stammen, da moderne 
einflüsse z. b. an der oberfläche das bild eventuell verzerren. in aschheim konnten direkt vom Skelett 
erdproben sowie kleinste Schneckenschalen gewonnen werden (Tab. 2). die ergebnisse der umweltproben 
zeigen eine Übereinstimmung mit zuvor publizierten daten aus der region. das voralpenland, hier genauer 
die münchner Schotterebene, ist geologisch gesehen eher jung. die region ist geprägt durch karbonatgestein, 
das auf ein urmeer zurückgeht und auf dem löss aufliegt. Weiterhin haben auch die nahe gelegenen 
kalkalpen einfluss, der sich durch Sedimente bemerkbar macht, die durch Flüsse in die ebene eingebracht 
werden. kalk ist geologisch gesehen mit karbonat verwandt, und ebenfalls jungen ursprungs. aufgrund 
der Geologie ist eine grobe Wertespanne von zwischen 0,7080 und unter 0,7095 zu erwarten 28. 
Während der liegezeit von Skelettfunden kann es zu kontaminationen mit exogenem Strontium aus dem 
umgebenden milieu kommen, was bei der Probenauswahl zu beachten ist. daher wird für die analyse des 
isotopensystems der zahnschmelz bevorzugt, da dieser aus zellfreiem Gewebe besteht und nach seiner 

87Sr/86Sr 1 SD 2 SE%

asch678 (1. dm) 0,708922 0,000084 0,0043

boden 0,708443 0,000149 0,0075

Schnecken 0,707999 0,000068 0,0034

tab. 2 ergebnisse der massenspektrometrischen untersuchungen. 1 Sd = einfache Standardabweichung; 2 Se % = zweifacher Stan-
dardfehler in Prozent. Für das ergebnis des zahnes bedeutet dies einen Standardfehler von 0,0043 %. die Schwankungen der mess-
ergebnisse beruhend auf messfehlern im Gerät beginnen in der 5. nachkommastelle.
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Fertigstellung nicht mehr umgebaut wird. im vorliegenden Fall wurde der zahnschmelz eines ersten dauer-
molars aus dem oberkiefer analysiert, dessen mineralisation bereits im 7. Fetalmonat beginnt und im alter 
von etwa drei bis vier Jahren abgeschlossen ist 29. entspricht nun das gemessene 87Sr/86Sr-verhältnis im 
zahn schmelz eines individuums nicht dem Wert des referenzbereichs, gemessen anhand der umweltproben, 
kann davon ausgegangen werden, dass das betreffende individuum seine früheste kindheit an einem geo-
logisch andersgearteten ort verbrachte. 
das diagramm (Abb. 3) zeigt nun deutlich, dass die menschliche Probe zwar auch den erwartungen der 
geologisch definierten region entspricht (s. o.), aber nicht in den bereich der referenzproben, d. h. zwischen 
0,707999 (Schnecken) und 0,708443 (Sedimentprobe), fällt. dieser befund unterstreicht die notwendigkeit 
von lokalen referenzdaten, durch die es überhaupt erst möglich wird, kleinräumige varianzen festzustellen. 
das individuum würde schließlich bezogen auf die geologische karte als lokal eingestuft werden, wobei die 
bezeichnung »lokal« hier auf fast die gesamte region zwischen alpen und donau zu übertragen ist. das 
leicht abweichende 87Sr/86Sr-verhältnis zeigt jedoch, dass das individuum vermutlich nicht aus der direkten 
Fundregion selbst stammt. es ist allerdings nicht auszuschließen, dass es in Süddeutschland aufwuchs, da 
hier die entsprechenden isotopenkarten noch immer fehlen, um genauere aussagen darüber treffen zu 
können. Genauso wenig kann ausgeschlossen werden, dass es aus einer völlig anderen Gegend kommt, die 
ein ähnliches 87Sr/86Sr-verhältnis aufweist. um dies beantworten zu können, müssten noch weitere iso-
topen systeme herangezogen werden. Wünschenswert wären überdies eine genauere isotopenkartierung 
der Gegend um aschheim und die analyse weiterer umweltproben 30.

archäoLogische kontextuaLisierung der einzeLergeBnisse

die im Grab von aschheim gewonnenen informationen bieten die basis für die diskussion verschiedener 
aspekte des endneolithikums in Südbayern. der vergleich der Funde aus aschheim unter der berücksichti- 

abb. 3 ergebnisse der Strontiumisotopenmessung des individuums aus dem Grab (befund aschheim 678), einer bodenprobe sowie von 
Schneckenschalen. die regionale Wertespanne des Fundortes ist grau eingefärbt. – (Graphik m. vohberger / d. neumann).
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gung 14C-datierter befunde Südbayerns hat gezeigt, 
dass sich in der materiellen kultur und beigabenpraxis 
ältere und jüngere elemente vereinen. Hinsichtlich 
der zusammensetzung besitzt das Grab die besten 
analogien im bayerischen donauraum (Abb. 4), 
wäh rend bislang aus dem südlichen einzugsgebiet 
der donau kaum vergleichbare bestattungen vor-
liegen. im donauraum muss insbesondere die große 
ansammlung von Gräbern mit Silexdolch im ingol-
städter becken hervorgehoben werden 31. auf grund 
der deutlichen konzentration schnur kerami scher 
bestattungen sowie der tatsache, dass hier die 
größ te anzahl an Gräbern der älteren und mittleren 
Schnurkeramik bekannt ist, während hingegen süd-
lich der donau – mit ausnahme des lechtals – kaum 
Gräber der frühen Phasen der Schnurkeramik belegt 
sind 32, wurde von einer ausbreitung der Schnur-
keramik vom bayerischen donauraum nach Süden 
ausgegangen 33. unter anderem um diesem archäo-
logischen bild weitere indizien zur Seite zu stellen, 
wurden Strontiumisotopenanalysen am zahnschmelz 
des individuums durchgeführt. von diesem befund 
ausgehend können indes keine modelle zur mobilität 
während des endneolithikums im donau einzugs-
gebiet erwartet werden. Hierfür fehlt es an refe-
renz daten zu den einzelnen regionalen isotopen sys-
te men und insbesondere an überregionalen Proben-

serien. die analyse aus aschheim legt nahe, dass das individuum wahrscheinlich nicht unmittelbar dort 
aufgewachsen ist, wo es schließlich bestattet wurde. da sich beispielsweise das im zahn schmelz des 
individuums gemessene 87Sr/86Sr-verhältnis auch in großen teilen Süd west deutschlands wieder findet und 
z. t. auch den gemessenen Werten an individuen aus schnurkeramischen bestattungen des nieder öster-
reichischen traisentals entspricht 34, lassen sich zum jetzigen zeitpunkt keine konkreten mobi litätsszenarien 
erarbeiten.
aufgrund der tatsache, dass aus Südbayern keine daten zur Strontiumisotopie schnurkeramischer individuen 
vorliegen, wurde für einen ersten vergleich des ergebnisses aus aschheim auf die untersuchungen an 
individuen der Glockenbecherkultur zurückgegriffen 35. bedingt durch ihre spezifische materielle kultur und 
ihre weite verbreitung stand sie stärker als die schnurkeramische kultur auch europaweit 36 im Fokus der 
naturwissenschaftlichen analyse menschlicher mobilität in der urgeschichte. durch die untersuchungen in 
eulau (Stadt naumburg; burgenlandkreis) 37 und dem niederösterreichischen Franzhausen (bez. Sankt 
Pölten-land) 38 beginnt sich die datenlage seit einigen Jahren aber auch für die Schnurkeramik deutlich zu 
verbessern, sodass in zukunft eine Gegenüberstellung der persönlichen mobilität beider endneolithischen 
becherkulturen möglich sein dürfte. der hier vorgenommene vergleich des befundes aus aschheim mit der 
Glocken becher kultur ist jedoch nicht nur wegen der chronologischen nähe aufschlussreich, sondern auch 
da beide eine deutliche konzentration in der donauregion aufweisen 39. Für die individuen der Glocken-
becher kultur wurde eine beachtliche mobilitätsrate herausgestellt. die identifikation ortsfremder individuen 

abb. 4 Grabinventar aus Pilsting-trieching (lkr. dingolfing-lan-
dau). – (nach engelhardt 1978, abb. 3).
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innerhalb der erforschten nekropolen gelang dabei in erster linie aufgrund einer unterschiedlichen Signatur 
in knochen und zahnschmelz bzw. vereinzelt auch anhand von lokalen referenzproben des Sediments. die 
Clusteranalyse der 87Sr/86Sr-verhältnisse (Abb. 5-6) der in den untersuchungen als potenziell lokal identifi-
zierten bestattungen der Glockenbecherkultur Südbayerns und des befundes aus aschheim belegt eine 
verringerung des 87Sr/86Sr-Wertes in westlicher richtung, obwohl die unterschiede allesamt gering sind. die 
in aschheim gemessene Signatur weist die besten Übereinstimmungen mit den individuen aus Weichering 
(lkr. neuburg-Schrobenhausen), künzing-brück (lkr. deggendorf) sowie dem Gebiet von augsburg auf. 
eine Herkunft des in aschheim bestatteten individuums aus dem donauraum scheint wegen der archäo-
logischen vergleiche plausibel. das ergebnis der Strontiumisotopenanalyse widerspricht diesem Szenario 
nicht, aufgrund der Ähnlichkeit der geologischen bedingungen sowie der sehr dünnen daten basis bleibt 
dieses Szenario aber weiterhin lediglich eine Hypothese. neben den Fragen der mobilität lassen sich anhand 
der intentionalen daten nach Heinrich Härke 40 des Grabes von aschheim weitere vergleiche führen. vor 
allem in Gräbern der Glockenbecherkultur konnten neben einer größeren anzahl an kupfer objekten selbst 
Steingeräte identifiziert werden, deren verwendung bei der bearbeitung von metall an genom men bzw. 
vereinzelt anhand naturwissenschaftlicher analysen nachgewiesen wurde. im vergleich dazu sind sowohl 
metallartefakte (kupfer wie Gold) als auch Geräte, die im kontext der metallurgie stehen könnten, in 
schnurkeramischen bestattungen äußerst selten 41. diesem bild entspricht auch der befund aus aschheim, 
wo sich weder auf dem flachen Stein noch auf den Flächen der Steinaxt, die deutliche arbeits spuren zeigen, 
Spuren von metallen nachweisen ließen. Selbst in den erdanhaftungen des Sandsteins, die gesondert 

abb. 5 dendrogramm der 
Clusteranalyse (PaSt version 2.17) 
der lokalen individuen der 
Glockenbecherkultur (nach Price 
u. a. 2004) und des befundes  
aus aschheim (lkr. münchen):  
as aschheim. – au augsburg. –  
al altdorf. – ir irlbach. – k kün zing-
bruck. – La landau. – os oster-
hofen. – w Weichering. – 
(Graphik d. neumann).
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untersucht wurden, waren mittels portabler röntgenfluoreszenzanalyse keine signifikanten Spuren von 
metallen zu dokumentieren 42. obgleich sich das Grab nicht durch den gesicherten nachweis der metall-
bearbeitung im vergleich mit anderen Gräbern herausgehoben auszeichnet, sind Grabinventar und -ritus in 
der belegten Form selten. 
die bipolare und geschlechtsspezifische bestattungsweise der endneolithischen becherkulturen 43 bildet seit 
langem die Grundlage für unterschiedliche soziale und ideologische ausdeutungen. der befund aus asch-
heim weicht nun vom bestattungsschema der Schnurkeramik 44 ab, d. h., männer werden auf der rechten 
Seite und Frauen auf der linken Seite gehockt begraben und blicken stets nach Süden. das aufgrund 
anthropo logischer indizien und der beigaben eher männliche individuum aus aschheim liegt hingegen auf 
der linken Seite und blickt nach norden. obwohl die geschlechtsspezifische unterscheidung in den meisten 
regionen der Schnurkeramik der regelfall ist, folgt der bestattungsritus nicht überall der bipolaren ge-
schlechtsdifferenzierten Form so strikt wie beispielsweise in böhmen 45. dies konnte jüngst bei der ver-
gleichenden archäologischen und anthropo logischen untersuchung von schnurkeramischen Gräbern aus 
mitteldeutschland noch einmal exemplarisch herausgestellt werden 46. von den anthropologisch als männ-
lich anzusprechenden individuen aus den Gräbern Südbayerns weisen beispielsweise nur 67 % die klassi-
sche lage der Schnurkeramik auf der rechten Seite auf 47. Sicherlich können anthropologische bestimmungen 
fehlerhaft sein und das anthropologische Geschlecht muss keineswegs dem sozialen entsprechen, dennoch 
ist der Grad der abweichung signifikant. dieser befund spricht dafür, dass in Südbayern nicht ausschließlich 
das Geschlecht den Grabritus beeinflusste. inwieweit sich nun ein zusammenhang zwischen Grabinventar 
und bestattungsweise dokumentieren lässt, soll im Folgenden in den blick genommen werden. abgesehen 
von der ebenfalls seltenen kombination von axt und Silexklingen (z. b. augsburg-Haunstetten) ist die 
beigabe beider Waffen dolch und axt gesichert neben aschheim in Süddeutschland lediglich im Grab von 
Pilsting-trieching (lkr. dingolfing-landau) nach gewiesen 48 (Abb. 4). da kaum Grabinventare mit Äxten vor-
liegen 49, werden für einen vergleich bezüglich des Grabritus die Gräber mit Silexdolch herangezogen, wo-
von sich etwa 18 der insgesamt 29 sicheren belege mit mehr oder weniger belastbaren informationen 

abb. 6 verbreitung der Gräber 
mit Silexdolch in Südbayern und 
der lokalen individuen der 
Glocken becherkultur (nach Price 
u. a. 2004). kartengrundlage ist 
version 4 des Srtm3-daten-
satzes (naSa) der CGiar-CSi 
(Jarvis u. a. 2008). Signaturen 
wie bei Abb. 5. – (Graphik 
d. neumann).
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aus werten lassen. einschränkend muss darauf hin-
gewiesen werden, dass die informa tionen zum 
 be stat tungs ritus aufgrund der Über liefe rungs bedin-
gun gen und teilweise aufgrund von mehr fach-
bestattungen in einer Grab grube nicht immer 
 eindeutig bzw. ge sichert sind. von den gehockt be-
statteten individuen, denen ein Silexdolch beigege-
ben wurde, liegen nur 53 % auf der rechten Seite. 
bislang existieren von einem dutzend individuen aus 
Grä bern mit Silex dolch anthropologische bestim-
mun gen, von denen kein einziges als weiblich ange-
sprochen wurde. die in aschheim belegte aus rich-
tung des individuums nach norden ist bei den 
Hocker bestattungen mit Silexdolchbeigabe selten 
(13 %), aber häufiger als bei den geschlechts-
bestimmten Hockerbestattungen unab hän gig vom 
Grabinventar (8 %) 50. bemer kens wert ist jedoch, 
dass mit einer ausnahme die aus richtung der be-
statteten nach nor den in Südbayern ausschließlich 
bei Gräbern dokumentiert ist, die sich durch die bei-
gabe eines Silex dolches auszeichnen. rückenstrecker und brandbestattungen bleiben bei den Gräbern mit 
Silex dolchbeigabe zwar auch selten (Abb. 7) – allerdings ent halten alle Gräber Südbayerns dieser Form 
 einen Silexdolch als beigabe.
aufgrund der chronologischen und anthropologischen unschärfe sowie des nicht allzu kanonischen 
Grabritus in Südbayern ergeben sich bei der kontextualisierung gewiss viele unsicherheiten. dennoch korre-
liert das beigabeninventar mit einer mehr oder weniger deutlichen abkehr vom kanonischen schnur kera-
mischen Grabritus. 56 % der betrachteten Gräber weichen somit vom schnurkeramischen bestattungsmodel 
(Abb. 7) ab und unterscheiden sich demnach von den anderen schnurkeramischen bestattungen in Süd-
bayern sowohl bezüglich der ausstattung als auch der bestattungsweise. aufgrund der individualisierung in 
der bestattungspraxis, der bipolar geschlechtsspezifischen differenzierung sowie insbesondere aufgrund 
der beigabe von Waffen wird diskutiert, inwieweit sich im endneolithikum der beginn einer kriegerideologie 
verfolgen lässt 51. die beschriebene korrelation und die dominanz der Waffen im beigabenspektrum des 
Grabes aus aschheim lassen in struktureller Hinsicht durchaus daran denken, dass der bestattungspraxis 
und ihrer inszenierung vergleichbare vorstellungen zugrunde lagen. allerdings warnen sowohl die im detail 
vielseitige bestattungspraxis als auch die immer noch begrenzte Quellenlage der südbayerischen Schnur-
keramik sowie die allgemeine unschärfe der gebrochenen Überlieferung archäologischer Quellen vor 
eindeutigen zuschreibungen.

abb. 7 bestattungspraxis der Gräber mit Silexdolchbeigabe  
(n =  18) nach den angaben bei Heyd 2000 und zimmermann 2007, 
ergänzt durch das Grab aus aschheim (lkr. münchen). – (Graphik 
d. neumann).

BeschreiBung des BeFunds und der graBBeigaBen

Grabgrube (Abb. 1, 1)
maße: 2,04 m × 0,89 m × ca. 0,7 m
linksseitiger »rückenhocker«, W-o-orientiert
Grabsohle: 510,98 m ü. nn
verfüllung: dunkelbraun; humos-kiesig, leicht lehmig

axt (Abb. 1, 3)
material: amphibolit 
Farbe: schwarz-grau
maße: l. 117 mm; b. 50 mm; d. 41 mm; dm. bohrung 
18,5 mm × 18,2 mm
Gew.: 457 g
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dolch (Abb. 1, 4)
Farbe: oberfläche durch leichte Patinierung überlagert, 
grau bis grünlich-braun
material: Plattenhornstein, vermutlich baiersdorf bzw. 
ortsnah dazu (optische bestimmung: r. Graf m. a.)
maße: l. 145 mm; b. 37 mm; d. 13 mm
Gew.: ca. 77 g

becher (Abb. 1, 2)
eine randscherbe, ca. 20 Wandungsscherben, evtl. zwei 
bodenscherben
maße: dm. rand ca. 14 cm
magerung: grob gemagert, Quarzsandstein

Stein (Abb. 1, 5)
Sandsteinkonglomerat
maße: l. 206 mm; b. 64 mm; d. 36 mm
Gew.: 740 g

anmerkungen

 1) aus dem neolithikum sind bisher nur einzelne lesefunde be-
kannt (Schefzik 2001, 367-384 kat.-nr. 522. 523/1. 525. 538. 
545).

 2) engelhardt 1998. – Heyd 2001. 

 3) Seregély 2008, 179-198. 

 4) ullrich 2008.

 5) ebenda 44-46.

 6) Seregély 2008, 197 abb. 170. – Heyd 2001, 165 taf. 17. – ull-
rich 2008, 103-106.

 7) Heyd 2000, 71. – Seregély 2008, 174-176. – die bestimmung 
des rohmaterials der axt verdanken wir dr. Sven bittner, 
zentral labor des bayerischen landesamts für denkmalpflege 
(mün chen), die einschätzung zum Hornstein des dolches so-
wie die detailbeobachtungen beider Steinwerkzeuge dr. ro-
bert Graf (Winhöring).

 8) zum vorkommen allg. mit weiterer lit. Scharl 2010, 41 f., 
s. auch binsteiner 2002.

 9) Siehe Heyd 2000, 71 f. taf. 12, 4-7 und Seregély 2008, 172-
174.

10) tillmann 1996.

11) tillmann 2001.

12) Seregély 2008, 191; s. zuvor auch Heyd 2000, 73-75. 83-86.

13) an dieser Stelle sei der Gemeinde aschheim, insbesondere 
Herrn 1. bürgermeister Helmut J. englmann, für die Finanzie-
rung beider Proben herzlich gedankt. 

14) raetzel-Fabian 2000, 129-133; 2001. – Furholt 2003.

15) Furholt 2003, 12 karte 1.

16) dresely 2004.

17) Seregély 2008, 179-198.

18) Furholt 2003, 79 f. 85 f.

19) das kürzlich entdeckte Grab aus altdorf (lkr. landshut), das 
neben einem fast vollständig vergangenen Gefäß, zwei beilen 
und einem eberzahnanhänger auch einen Silexdolch enthielt, 
weist eine zum hier vorgestellten befund ganz ähnliche datie-
rungsspanne auf. allerdings ist lediglich die kalibrierte Spanne 
publiziert (koch 2013).

20) Weiner / Claßen / rieder 2013.

21) die Proben wurden vor der Weiterverarbeitung manuell mit 
Wasser gewaschen. Für die bestimmung des 87Sr/86Sr-isoto-

penverhältnisses wurden die Proben 12 Stunden bei 800 °C im 
muffelofen erhitzt, um reste organischer Substanzen quanti-
tativ auszutreiben. die erdproben wurden zusätzlich mit kon-
zentrierter HCl versetzt und 48 Stunden unter druck aufgelöst; 
danach wurde die Säure wieder abgeraucht. alle Proben wur-
den anschließend mit 2 ml konzentrierter Hno3 für 3 Stunden 
bei 120 °C unter druck aufgeschlossen. nach abrauchen der 
Säure bei 100 °C in einer reinen Werkbank wurde die Probe 
erneut in 2 ml 6 n Hno3 gelöst. davon wurden jeweils 300 µl 
lösung zur Separation von 87Sr und 87rb durch eine kationen-
austauschersäule gegeben und die Probe anschließend zum 
massenspektrometer überführt. 87Sr/86Sr-Werte wurden mit 
einem ti-massenspektrometer Finnigan mat 261.5 mittels 
Singlefilamenttechnik bestimmt (bayerische Staatssammlung 
für Paläontologie und Geologie, labor Prof. dr. Stefan Hölzl), 
wobei die Proben auf Wolframfilamenten analysiert werden. 
die Qualitätskontrolle erfolgte mittels der Standard reference 
materials Srm 987 und 1400 »bone ash« (national institute 
of Standards and technology, Washington d. C.). die mess-
genauigkeit beträgt ± 0,00001.

22) Faure 1986.

23) vgl. z. b. Grupe u. a.1997; Price / burton / bentley 2002.

24) Horn 2005.

25) bentley 2006.

26) vohberger 2011.

27) bentley 2006.

28) Schweissing / Grupe 2003.

29) Schroeder 2000.

30) aufgrund des anhaltenden wissenschaftlichen interesses am 
Siedlungsraum aschheim, der durch eine relativ große befund-
vielfalt großes Potenzial bietet, befindet sich ein Forschungs-
projekt in Planung, um eine geeignete Form der referenz-
beprobung zu ermitteln und eine eingehende isotopen kartie-
rung des raumes zu ermöglichen.

31) Siehe die zusammenstellung bei Weiner / Claßen / rieder 2013, 
62 f.

32) Für die frühe und mittlere Schnurkeramik s. Heyd 2000, 99 f. 
abb. 10.

33) ebenda 100-102. 

34) Siehe oelze / nehlich / richards 2011, 18 abb. 5; irrgeher u. a. 
2012.

35) Price u. a. 2004. – Heyd u. a. 2002/2003.

36) Siehe hierzu Chenery / evans 2011.
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37) Haak u. a. 2008.

38) irrgeher u. a. 2012.

39) Heyd 2000, 100 f. abb. 10-11.

40) Härke 1993.

41) Jüngst hierzu Fitzpatrick 2011, 212-222.

42) Für die analyse wurde die portable rFa Xl3t 900-series 
Goldd+ (thermo Scientific niton analyzers) der römisch-Ger-
manischen kommission verwendet. Für Hilfestellung und Hin-
weise sei dr. knut rassmann sehr herzlich gedankt.

43) Hierzu grundlegend Fischer 1956, s. mit weiterer lit. auch 
Wiermann 2002.

44) vgl. z. b. Strahm 2002, 184 abb. 8.

45) Wiermann 2002.

46) in mitteldeutschland war zwar die geschlechtsspezifische Sei-
tenlage der bestatteten zu beobachten, allerdings waren die 

variationen der weiteren aspekte des Grabritus (beigaben, 
blickrichtung) insbesondere bei individuen biologisch männ-
lichen Geschlechts größer (Fuchs 2013, 103 f.).

47) die hier genannten prozentualen angaben basieren auf den 
publizierten daten bei Heyd 2000.

48) bei dem Grab von beilngries (lkr. eichstätt) sind die angaben 
unsicher. aus zwei Gräbern ist die vergesellschaftung von 
Stein äxten und Silexklingen bekannt. 

49) Siehe Heyd 2000, 72; 2004, 188 zufolge sind nur in 6-7 % der 
Gräber Steinäxte und in nur 15-20 % ein Silexdolch als bei-
gabe enthalten.

50) Geschlechstbestimmte bestattungen in Südbayern (n = 25) und 
Silexdolchgräber mit angaben zur blickrichtung (n = 12) nach 
Heyd 2000, zimmermann 2007 und ergänzt durch das Grab 
aus aschheim.

51) vgl. z. b. vandkilde 2006.
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Zusammenfassung / Summary / Résumé

Ein schnurkeramisches Grab mit Silexdolchbeigabe aus Aschheim (Lkr. München).  
Absolute Datierung, Strontiumisotopenanalysen und archäologische Vergleiche
im Jahr 2008 wurde bei bauvorgreifenden archäologischen untersuchungen in der Gemeinde aschheim bei münchen 
neben einer kleinen Grabgruppe der Glockenbecherkultur auch ein einzelnes Grab der schnurkeramischen kultur ent-
deckt. aufgrund der im Grab vergesellschafteten beigaben und der am knochenmaterial durchgeführten amS-radio-
kohlenstoffdatierungen gewährt dieser befund neue informationen zur Chronologie der südbayerischen Schnurkera-
mik und insbesondere der bestattungen mit Silexdolchbeigabe. auf Grundlage von Strontiumisotopenanalysen und 
eines vergleiches mit weiteren Gräbern aus Südbayern werden einerseits sozialarchäologische aspekte sowie anderer-
seits eine mögliche Herkunft des bestatteten individuums aus dem donauraum diskutiert.

A Corded Ware Culture Burial with Flint Dagger from Aschheim (Lkr. München).  
Absolute Dating, Strontium Isotope Analysis and Archaeological Comparisons
in 2008 an individual grave of the Corded Ware culture was discovered next to a small burial group of the bell beaker 
culture during archaeological investigations prior building activities. the grave goods and the amS radiocarbon dating 
of the bones provide new information on the chronology of the South-bavarian Corded Ware culture and especially on 
burials with flint daggers. the results of strontium isotope analyses and the comparison with further graves from south-
ern bavaria opens the discussion on socio-archaeological aspects on the one hand and the possible origin of the de-
ceased from the danube area on the other hand. translation: m. Struck

Une tombe de la culture céramique cordée avec un poignard en silex  
en provenance d’Aschheim (Lkr. München).  
Datation absolue, analyses des isotopes du strontium et comparaisons archéologiques
en 2008, lors de fouilles préventives sur la commune d’ascheim près de munich, une petite nécropole campaniforme a 
été mise au jour ainsi qu’une tombe de la culture de la céramique cordée. Sur la base du mobilier associé et des analyses 
amS effectuées sur les os, la tombe permet ainsi de disposer de nouvelles informations sur la chronologie du cordé 
sud-bavarois en particulier pour les tombes à poignard. Sur la base d’analyses des isotopes du strontium et de compa-
raisons avec d’autres tombes de bavière du sud des aspects socio-archéologiques et une possible provenance du défunt 
de la zone du danube sont proposés. traduction: l. bernard
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