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Hermann Dannheimer: Das baiuwarische Reihengraberfeld von Aubing, 

Stadt Miinchen.

Mit Beitragen von Klaus Dilwel (Runeninschriften), Ingo Hertrich und Gerfried Ziegel- 

mayer (Anthropologie), Maria Hopf (Holzreste), Hansfilrgen Hundt (Textilien). Monogra- 

phien der Prdhistorischen Staatssammlung Munchen. Band i. Hrsg. Ludwig Wamser. 

Kommissionssverlag Konrad Theif Verlag, Stuttgart 1998. Teilband 1 Text. 19g Seiten. 

Teilband 2 Tafeln. 156 Tafeln, 2 Beilagen (Grabungspldne).

Es trifft sich gliicklich, daE die neue Veroffentlichungsreihe »Monographien der Prahi- 

storischen Staatssammlung Miinchen« mit den hier vorliegenden zwei Teilbanden erbff- 

net wird, da es sich hierbei um die vollstandige Ausgrabung eines groEen fruhmittelal- 

terlichen Graberfeldes handelt, dessen Bestattete mit zu den altesten nachweisbaren 

Baiern gehbren. Das noch frtiher beginnende Graberfeld von Straubing-Bajuwaren- 

straEei laEt wohl Einwanderer, deren Nachfahren in den Stamm der Baiern einmiinde- 

ten, erkennen, diirfte aber wohl zunachst nicht genuin als namentragend fur den Stamm 

der Baiern fungiert haben.

Ein weiterer Gliicksumstand resultiert daraus, daE der Verfasser, Hermann Dannhei

mer, einer der besten Kenner der Vblkerwanderungszeit und des friihen Mittelalters in 

Bayern, Direktor a. D. der Prahistorischen Staatssammlung Munchen, den zweiten, grb- 

Eeren Grabungsabschnitt des Graberfeldes Aubing von i960 bis 1964 selbst geleitet hat. 

Zu bedauern ist nur, daE er den Ausgrabungsbefund und Katalog in den beiden Teilban

den zunachst vorgelegt hat, aber leider nicht der Verfasser des dritten, auswertenden 

Bandes sein wird. Das Graberfeld Aubing, dessen abschlieEende Gesamtpublikation ein 

dringendes Desiderat der archaologischen und mediavistischen Forschung bildet, stellt 

inzwischen in der wissenschaftlichen Literatur unter dem Fundort »Miinchen-Aubing« 

eine feste GrbEe dar.1 2 Aufgrund der vorliegenden endgiiltigen Publikation sollten wir 

den Fundplatz in Zukunft »Aubing, Stadt Miinchen« nennen. Da sehr wahrscheinlich 

eine Siedlungs- und Namenskontinuitat von der zum Reihengraberfeld des 6-/7. Jh. ge- 

hbrenden Siedlung bis zum heutigen, nach Munchen eingemeindeten Dorf Aubing 

besteht, kame die Bezeichnung »Aubing« der historischen Realitat am nachsten.

Das Reihengraberfeld Aubing lag auf der Miinchener Schotterebene, etwa 600 m 

nordbstlich der Dorfmitte von Aubing und etwa 300 m vom Dorfrand des 19. Jh. entfernt, 

im auEersten Bereich des Wiirmtales, etwa 1,5 km westlich des FliiEchens. Im Wiirmtal 

befanden sich noch mehrere zeitgleiche Fundplatze. Die erste schriftliche Erwahnung 

Aubings stammt aus dem Jahre 1010.

Das Graberfeld wurde im Jahre 1938 bei der Kiesgewinnung entdeckt und sofort dem 

Bayerischen Landesamt fur Denkmalpflege gemeldet. Dieses nahm umgehend die Unter- 

suchung des gefiihrdeten Gelandeteiles vor. In zwei Monaten wurden die Graber 1-338 

mit -infolge von Doppelbestattungen- 358 Bestattungen untersucht. Der Krieg verhin- 

derte die vollstandige Untersuchung des Graberfeldes. Als in den endfiinfziger Jahren 

ein weiterer Kiesabbau vorauszusehen war, haben H. Miiller-Karpe und H. J. Kellner (Pra-

1 Geisler 1987

2 Zeih 1939 - Wiinsch 1942 - Werner 1961 - Bier- 

brauer 1971, 1975 - Schmidt 1983 - von Freeden

1996. Vorberichte fiber die Grabungen 1960-R963: 

Dannheimer 1963, 1966, 1975, 1987
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historische Staatssammlung) fiir die vollstandige Untersuchung »der wichtigsten Quelle 

fur die Friihgeschichte der Baiuwaren« gesorgt (S. 12). Dieser Aufgabe unterzog sich Her

mann Dannheimer in den Jahren i960 bis 1963. Dabei wurden 477 Korpergraber des 

6. bis zum beginnenden 8. Jh. untersucht und die Grenze des kompakt belegten Graber- 

feldes im Westen, Suden und Siidosten erfaEt. Da nur wenige Graber vor der Grabung 

1938 bei Baggerarbeiten zerstbrt worden sind, bildet Aubing mit fast 960 nachweisbaren 

Bestattungen sowohl eines der groEen Graberfelder der Bajuwaren als auch eine voll- 

standig untersuchte Nekropole dieses Stammes. Der GrundriE des Graberfeldes bildet 

annahernd ein Rechteck von 130m Lange (etwa N/S) und 60m Breite (etwa O/W). Die 

Belegung zeigt im Nordteil noch Zwischenraume, wahrend sie nach Siidwesten und 

Westen sehr dicht ist. Dabei sind einige Uberschneidungen festzustellen. Die West- 

grenze wurde bestimmt durch einen Sohlgraben aus romischer Zeil.

Der Katalog ist knapp gehalten, enthalt aber alle erforderlichen Angaben. Leider ist 

ein Teil der Graber alt ausgeraubt. Sarge, wohl durchweg Brettersarge, sind vielfach ver- 

treten. Mehrfach lassen Reste des Schwertgehanges in solchen Grabern das ehemalige 

Vorhandensein einer Spatha oder eines Saxes erkennen. Die Grabinventare liegen 

durchweg in Strichzeichnungen, voneinander abgegrenzt und gut iiberschaubar, vor.

Wahrend der Grabungskampagne 1938 wurden die Graber mit Hilfe von fertigen 

Schablonen, in die jeweils nur die Lage der Beigaben eingetragen wurden, gezeichnet. 

Von den Grabungskampagnen i960 bis 1963 liegen subtile Grabzeichnungen vor, so daE 

eine umfassende, auch trachtengeschichtliche Auswertung gesichert ist. Ubersichtsfotos 

einzelner Grabungsflachen und einzelner wichtiger Graber erbffnen die Folge der Auto- 

typientafeln. Fibeln, Ohrschmuck, Nadeln, Finger- und Armringe, Amulette und Zube- 

hbr von Giirtelgehangen, Riemenzungen und -zubehor, Edelmetallanhanger, Abdrucke 

romischer Goldmiinzen (6. Jh.), ein Goldbrakteat mit menschlicher Figur in Adoranten- 

stellung, Gurtelschnallen, Giirtelgarnituren, ein Silberlbffel, die Randfassung einer 

Werkzeugtasche, Runenritzungen auf Fibeln, TongefaEe (hand- und scheibengeformt) 

sowie GlasgefaEe werden nochrnals einzeln als Autotypie abgebildet. Leider ist nicht bei 

alien Schwertern ersichtlich bzw. angegeben, ob diese damasziert waren oder nicht. Bei 

den Spathen, von denen nur noch die Klinge vorliegt, ist die Damaszierung beschrieben 

und gezeichnet. Haften aber noch Fell- und Holzscheidenreste an der Klinge, z.B. bei 

Grab 581, fehlen diese Angaben. Hier sollte fiir den auswertenden, in Vorbereitung 

befindlichen Band die Rbntgenphotographie zu Hilfe genommen werden. Bemerkens- 

wert ist u. a. eine dreiflugelige awarische Pfeilspitze mit Schaftdorn aus Grab 96 (in der 

Publikation verdruckt als »breitfliigelige«, S.94) des 7. Jh. Hervorzuheben ist in diesem 

Zusammenhang ein Steigbugel aus Grab 742, die sonst in germanischen Grabern 

zunachst nicht vorzukommen pflegten und von ostlichen Reiternomaden iibermittelt 

worden sind. Es handelt sich um Hinweise, daE die im Jahre 551 erstmals schriftlich 

genannten Bajuwaren (»Baiboros«, »Bajoboros«) alsbald die Haupllast der Auseinander- 

setzungen des frankischen Staates mit den Awaren zu tragen batten.3 Doch mit diesen 

Fremdeinflussen sind wir der chronologischen Belegung des Graberfeldes weit voraus- 

geeilt. Letztere gehdren in einen fortgeschrittenen Abschnitt der Belegung. Zunachst ist

3 Koch 1968, Taf. 100,20
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in der ersten Halfte des 6. Jh. anhand der Fibelbeigaben ein ostgotischer Einflufi (Grab 

225 und 219), auf den schon J. Werner 1961 hinwies4, und ein thtiringischer EinfluE aus 

Mitteldeutschland oder aus Bdhmen festzustellen. Einige Fibeln dieser Zeit (Grab 270) 

entstammen dem bstlichen Reihengraberkreis und werden langobardischer oder thtirin- 

gischer Provenienz sein. Im Laufe des 6. Jh. tritt der frankische Einflufi starker in Er- 

scheinung. AuEerdem lassen in der zweiten Halfte des 6. Jh. einige handgeformte Beutel- 

gefaEe mit flachigem und bandartigem Stempeldekor und teilweise mit Rundboden 

Kontakte mit Gepiden der TheiEgegend oder den Langobarden erkennen. Im Laufe des 

ausgehenden 6. und im 7. Jh. wurden den Toten, mit Ausnahme eines doppelkonischen 

frankischen Tonbechers -von dem in der Publikation S. 176 nicht angegeben ist, ob er 

handgeformt oder auf der Drehscheibe hergestellt wurde- und eines doppelkonischen 

handgeformten Tonbechers mit Stempeldekor, keine GefaEe mehr in die Graber mitge- 

geben. Ob die Zahl der einfach ausgestatteten Graber im Laufe des 7. Jh. zunimmt und 

ihre Ursache in der Annahme bzw. Vertiefung des christlichen Glaubens hat, stellt eine 

interessante Frage an den Autor des zuktinftigen auswertenden g.Teilbandes dar. Dies 

umso mehr, da H.Dannheimer am sudbstlichen Rande des Graberfeldes einen an zwei 

Seiten mit Grabern umgebenen Pfostenbau von 7m x 3,4m untersucht hat, den er als 

kleinen Kirchenraum interpretiert. Als Zeitstellung ist das 7. Jh. zu vermuten.

Das Reihengraberfeld von Aubing mit 960 Bestattungen wurde rund 200 Jahre belegt. 

Das ergabe etwa sechs Generationen mit jeweils etwa 160 Bewohnern in der dazugehb- 

renden Siedlung. Bei der Durchsicht des Kataloges hat man aber den Eindruck, daE die 

ersten auf dem Graberfeld bestatteten Generationen im Verhaltnis zu den spateren 

schwacher vertreten sind. Es ist eine Bevblkerungszunahme zu erkennen. Eine wichtige 

Fragestellung ware, ob der Grund fur die Auflassung des Graberfeldes etwa in der Errich- 

tung einer Kirche in Aubing im 8. Jh. zu suchen ist und ob die Bestattungen dann auf 

dem Kirchhof erfolgten.

Das Reihengraberfeld von Aubing stellt einen Eckstein in der Erforschung der frtihen 

Bajuwaren dar. Es gehbrt zu der groEen Siedlungskammer um Mtinchen mit den Graber- 

feldern von Feldmoching, Stadt Mtinchen, Sendling, Stadt Miinchen, und Altenerding, 

Ortsllur Klettham, Ldkr. Erding, mit rund 1500 Bestattungen.5 Zur frtihen Geschichte 

der Bajuwaren gehbren ferner die Siedlungskammer um Regensburg6 mit den Fundplat- 

zen Irlmauth, Ldkr. Regensburg, Kelheim und Regensburg-Niedermtinster, die Sied

lungskammer um Straubing mit den Graberfeldern von Straubing-Alburg, Ldkr. Strau

bing7, Peigen, Gemeinde Pilsting, Ldkr. Dingelfing-Landau, und die Siedlungskammer 

um Passau. Die Vorlage des Graberfeldes von Aubmg wird hoffentlich bald durch einen 

auswertenden Band komplettiert. Dies sollte der AnlaE sein, auch die weiteren frtih 

bajuwarischen Fundplatze in der gleichen, gut iiberschaubaren Weise wie die Graberfel- 

der von Aubing, Altenerding, Feldmoching, Sendling und Regensburg vorzulegen.

Die Auswertung dieser archaologischen Funde wird eine prazisere historische Aus- 

sage tiber die Entstehung des bajuwarischen Stammes ergeben, die hineingestellt ist in 

den groEen historischen Verlauf, ausgehend von der globalen Welt des Rbmischen Welt- 

reiches mit der paxromana, in der alles »in Ordnung« zu sein schien und die dann doch

4 Werner 1961, S.25, Nr. 79 6 Koch 1968

5 Sage 1984 7 Christlein 1981
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unterging. Aus der »Konkursmasse« jener Zeit entstand unter Muhen, aber auch Tat- 

kraft (und Gottvertrauen!) jene Ordnung, die in unsere Kultur einmundete. Fur die aus- 

gezeichnete, ubersichtliche Presentation des grofien Reihengraberfeldes von Aubing 

dankt die Wissenschaft dem Herausgeber, dem Verlag, aber vor allem dem Autor.

Berthold Schmidt, Halle (Saale)
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