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Christian Pescheck, Das frankische Reihengraberfeld von Kleinlangheim, Lkr. Kitzin- 

gen/Nordbayern. Mit Beitragen von Hans-Jurgen Hundt, Gottfried Mayr und Wilhelm 

Stormer, Hans Loert, Michael Schultz. Germanische Denkmaler der Vblkerwanderungs- 

zeit, Serie A, Band XVII. Verlag Philipp von Zabern Mainz 1996. 2 Bande, Textband 

und Tafelband. Textband: 269 Seiten mit 64 Abb. und 22 Tabellen. Tafelband: 148 

Tafeln, 1 Beilage (Plan des Reihengraberfeldes)

Nachdem C. Pescheck im Jahre 1978 die Wissenschaft um eine grundlegende Bearbei- 

tung der “Germanischen Bodenfunde der rbmischen Kaiserzeit in Mainfranken” berei- 

chert hatte, legte er im Jahre 1996 eine Arbeit uber ein kleineres Graberfeld von 

Geisenheim aus dem 6./7. Jh. im Rheingau vor1. Ebenfalls im Jahre 1996 erschien das 

hier zu besprechende zweibandige Werk fiber das frankische Reihengraberfeld von 

Kleinlangheim, Lkr. Kitzingen/Nordbayern im Rahmen der Germanischen Denkmaler 

der Vblkerwanderungszeit. Damit schlieBt er genau an seine groBe Arbeit liber die romi- 

sche Kaiserzeit in Mainfranken an, denn dort liegt Kleinlangheim, und zwar im Regie- 

rungsbezirk Unterfranken.

Die erste grundlegende Arbeit liber das 5.-7. Jh. Mainfrankens verdanken wir 

R. Koch . Beide Verbffentlichungen erganzen sich auf hervorragende Weise. Wahrend 

R. Koch seinerzeit kein vollstandig ausgegrabenes groBeres Graberfeld zur Verfiigung 

stand, ist es dem verantwortungsbewuBten Einsatz C. Peschecks als Leiter des Bayeri- 

schen Landesdenkmalamtes, AuBenstelle Wlirzburg, zu verdanken, daB das 1962 ent- 

deckte und gefahrdete Graberfeld von Kleinlangheim in den Jahren zwischen 1962 und 

1969 vollstandig untersucht werden konnte. Es enthielt 243 Korperbestattungen von 

Mannern, Frauen und Kindern, 7 Tierbestattungen und 56 Brandgraber. Die Toten lagen 

meist in west-dstlich gestreckter Riickenlage in 0,40 bis 2,50 m tiefen Grabgruben. Zwei 

Graber waren von einem Kreisgraben umgeben (Dm. 8,7 m). In einigen Grabern konnten 

Baumsarge, in einigen anderen Brettersarge festgestellt werden. Die Toten waren in der 

liblichen Weise in Tracht bestattet und mit Beigaben ausgestattet worden. 49 Graber ent- 

hielten Speisebeigaben (Schwein, Rind, Schaf/Ziege, Haushuhn), wobei diese im 7. Jh. 

stark abnahmen.

Leider waren 33 Frauengraber, 27 Mannergraber, 10 Kindergraber und 17 geschlecht- 

lich nicht zuweisbare Graber beraubt. Das sind 87 beraubte Graber, d. h. 35,8 % der Kbr- 

perbestattungen. Dieser Umstand wirkt sich unglinstig auf die Auswertbarkeit des 

Graberfeldes sowohl in chronologischer als auch in soziologischer Hinsicht aus. Trotz- 

dem hat C. Pescheck alle Moglichkeiten, einschlieBlich naturwissenschaftlicher Untersu- 

chungen, zur Interpretation ausgeschopft. Eine besondere Brisanz bietet das Graberfeld 

mit den 56 Brandgrabern, die einem anderen Ethnikum entstammen.

Die chronologische Gliederung des Graberfeldes wurde nach dem Schema von 

H. Ament vorgenommen und die Zeitspanne von 450 bis 720 als Merowingerzeit 

bezeichnet. Der von R. Koch in seiner Main-Tauber-Arbeit und auch vom Rezensenten 

noch heute verwendete Begriff “Vblkerwanderungszeit” geht also synonym mit dem hier 

verwendeten Begriff “Merowingerzeit”.
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Die Belegung des Graberfeldes begann nach C. Pescheck um 500 oder im friihen 6. Jh. 

und endete in der jiingeren Merowingerzeit, d. h. im friihen 8. Jh. So stehen 243 Kbrper- 

bestattungen einem Bestattungszeitraum von etwa 220 Jahren gegeniiber. Statistisch 

kame damit ein Todesfall auf ein Jahr. Der Verfasser wies aber aufgrund einer chronolo- 

gischen Feinanalyse nach, dab das Graberfeld wohl als Bestattungsplatz fur eine Familie 

begann und im Laufe der Zeit sich die Zahl der hier bestattenden Familien kontinuierlich 

erhohte (wobei die Familien weitgehend ihren Platz - vom Verfasser Areal genannt - bei- 

behielten) und schlieblich 5 Areale (= Familien) umfabte. Die im Anhang gegebene, sehr 

griindliche anthropologische Bearbeitung der Skelettfunde geht dagegen bei der Berech- 

nung der zum Graberfeld Kleinlangheim gehdrenden Siedlung linear vor und postuliert 

eine durchgangige Bevdlkerung von 20-29 Personen. Rezensent mbchte anhand der 

Untersuchungen von C. Pescheck den Anfang der Siedlung mit etwa 10 Personen, das 

Ende mit etwa 40 Personen veranschlagen. Im Laufe des 8. Jh. wurde das Graberfeld 

aufgelassen, und die Toten wurden im Bereich der inzwischen im 7./8. Jh. errichteten 

Kirche bestattet. Die Kirche konnte dank der aufmerksamen Bodendenkmalpflege vor 

Bauarbeiten in den Jahren 1972 bis 1973 archaologisch untersucht werden. Damit ergibt 

sich eine ausgezeichnete Kontinuitat vom Graberfeld des 6. bis 8. Jh. liber zwei nachein- 

ander errichtete Holzkirchen hinweg bis zur heutigen Dorfkirche und damit wohl eine 

Kontinuitat des Ortsnamens Langheim vom 6. Jh. bis heute.

Bei dem Graberfeld geht es um die Brisanz der 56 Brandgraber, einfachen Erdgruben 

mit menschlichem Leichenbrand und um ganz wenige Funde, meistens Scherben. Diese 

Bestattungssitte widerspricht den christlichen Gepflogenheiten der Franken. Dank der 

guten Ausgrabungsbeobachtungen konnte festgestellt werden, dab sich diese Brandgraber 

an einigen Stellen haufen und einige in altere frankische Kbrpergraber eingetieft worden 

waren. Dieser stratigraphische Befund sagt eindeutig, dab mindestens ein Teil der Brand

graber in den jiingeren Belegungsabschnitt des Graberfeldes gehdrt. Die wenigen Funde 

in diesen Brandgrabern - es handelt sich um Scherben einfacher, handgeformter Gefabe, 

z. T. mit Wellenlinien, wobei man als Vorbild den frankischen scheibengedrehten Knick- 

wandtopf erkennen kann - weisen auf slawische Bestattungen hin. Ihre teilweise Eintie- 

fung in altere frankische Kbrpergraber zeigt nach Meinung des Rezensenten mangelhafte 

Kenntnis der einzelnen frankischen Bestattungen oder eine interessenlose Nichtbeachtung 

der alteren Grabstellen. Wurde diese slawische Bevdlkerung in die Siedlungsgemein- 

schaft der Franken aufgenommen, ging sie in einem oder mehieren frankischen Hbfen auf, 

wurde sie assimiliert oder siedelte sie geschlossen neben den frankischen Hbfen? Wurde 

eventuell der “alte Friedhof ’ den Slawen zugewiesen, als die Franken schon im Kirchen- 

gelande bestatteten? Keinesfalls sind die Slawen schon seit der ersten Belegungszeit des 

Graberfeldes anwesend gewesen. Wenn in der anthropologischen Auswertung steht, dab 

nur etwa 4 Personen dieser brandbestattenden Bevdlkerung (= Slawen) zur gleichen Zeit 

in der Siedlung gelebt hatten (S. 185), so ist damit die gesamte Belegungsdauer des Gra

berfeldes gemeint. Abgesehen davon, dab eine solche Nichtassimilation von so wenigen 

Menschen liber 200 Jahre hinweg in der Geschichte nicht ihresgleichen findet, so belegen 

doch Stratigraphie und Funde, dab diese brandbestattende Bevdlkerung friihestens im 

7. Jh. in das Land geholt wurde. So kamen im 7./8. Jh. etwa 15 bis hbchstens 18 Slawen 

auf eine frankische Bevdlkerung von etwa 40 Personen. Rezensent mbchte diese Ausflih- 

rungen zur Diskussion stellen.
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Auf die soziologische Auswertung mochte Rezensent nicht weiter eingehen, da aus 

heutiger Mentalitat zuviel mit Schubfachern gearbeitet wird. Nachdem R. Christlein3 

geschrieben hat, daB die Beigaben “Ausdruck der wirtschaftlichen Potenz” des Verstor- 

benen seien, ist diese Meinung leider viel zu schnell und unreflektiert aufgenommen 

worden. Wenn zum Beispiel die Pferdegraber - in Kleinlangheim sind 4 vorhanden - als 

Zeichen fur Adel gedeutet werden, so hatten die Thiiringer einen zahlenmaBig uberstar- 

ken Adel gehabt, andere Stamme aber keinen oder nur einen geringen Adel aufzuweisen. 

Pferdegraber konnen bei verschiedenen Stammen und Vblkern einer unterschiedlichen 

Motivation entspringen.

Das vorliegende Werk umfaBt eine Anzahl von Beitragen der Naturwissenschaften. 

Zwei Mediavisten, G. Mayr und W. Sturmer, haben anhand der schriftlichen Quellen 

Kleinlangenheim und seine Umgebung wahrend des friihen Mittelalters in Verbindung 

mit den Adelsgeschlechtern in ansprechender Weise beleuchtet. Die Textilreste aus den 

Grabern untersuchte kurz vor seinem Tode H.-J. Hundt. Er fand u. a. mehrere Stoffarten 

in einem Grab und versuchte eine Deutung ihrer Verwendung. Ausfiihrlich und grundle- 

gend ist die Arbeit von M. Schultz.

Der Katalog des Graberfeldes ist klar und ubersichtlich gegliedert, man kann ausge- 

zeichnet damit arbeiten. Gleiches kann man uber den Tafelband sagen. Nur einen kleinen 

Mangel muBte Rezensent feststellen: Der geographisch uninformierte Benutzer dieses 

wichtigen Werkes muB suchen, bis er die Lage des Graberfeldes in Mainfranken in bezug 

auf die gleichzeitigen Fundplatze dieser Landschaft linden kann. Rezensent hat stets die 

aussagekraftige farbige Karte von Mainfranken (Beilage 1) aus der Veroffentlichung von 

R. Koch4 neben Kleinlangheim benutzt.

Zum SchluB ist die gewaltige Lebensleistung von C. Pescheck zu wiirdigen. Voller 

Elan, aber auch Umsicht hat er die verantwortungsvolle und strapazidse Verantwortung 

und Arbeit in der Wiirzburger Bodendenkmalpflege getragen in der Hoffnung, daB er 

einen Teil der Friichte seiner umfangreichen Gelandetatigkeit einst nach der Pensionie- 

rung noch ernten kbnne, denn die staatliche Bodendenkmalpflege kennt keine “For- 

schungssemester”. Es ist ihm gelungen! Er hat nach seiner Pensionierung intensiv an 

seinen Publikationen gearbeitet. Dabei hat er auBerst wertvolle Ergebnisse erzielt. Die 

Edition des Graberfeldes von Kleinlangheim ist der i-Punkt auf seinem wissenschaftli- 

chen Werk. Wir verneigen uns vor unserem fiinfundachtzigjahrigen Kollegen und sagen 

ihm ein herzliches Dankeschon!

Halle (Saale) Berthold Schmidt

Anmerkungen

1 Pescheck 1978 - Pescheck 1996

Koch 1967 - Rezension durch Hiibener, W., Fundberichte aus Schwaben, N. F. 19, 1971, S. 430 f.;

auBerdem durch B. Schmidt, Deutsche Literaturzeitung 1970, S. 298 f.

3 Christlein 1975

4 Koch 1967
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