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Gemusterte Tonobjekte in Art der Mad’arovce- und Polada-Kultur aus Bronzezeit- 

siedlungen bei Freising im Isartal und Singen am Hohentwiel. Der Mad’arovce-Kultur 

des westlichen Karpatenraums und der am stidlichen Alpenrand verbreiteten Polada- 

Kultur sind abgeplattet-ovoide oder dick-scheibenformige Tongebilde mit einseitiger 

Musterung eigentiimlich, die in der Bronzezeitforschung meist als Pintaderen, Idole oder 

sonstige Ritualobjekte gelten und neuerdings als Diskussionsobjekte fiir Chronologiefra- 

gen dienen1. Insofern ist ein Hinweis auf entsprechende Funde aus Bronzezeitsiedlungen 

des nordlichen Alpenvorlands sicher von Nutzen, zumal das raumlich weitgefacherte und 

zeitlich ubereinstimmende Auftreten dieser Objekte im Rahmen eines transeuropaischen 

Bernsteinhandels gesehen werden kann2.

In Kenntnis all dessen lief? sich von einem fragmentarischen Neufund des Jahres 

1975 auf dem ,,Domberg“ der Stadt Freising in Oberbayern leicht eine zeichnerische und 

plastischen Erganzung fertigen Abb. 1,1.2): Es ist ein abgeplattet-ovoides Gebilde aus fein 

gemagertem und graurdtlich bis grauschwarz gebranntem Ton von 8,2 cm Lange, etwa 

3,6 cm groEter Breite und 2,4 cm groEter Starke oder Dicke; die eine der abgeplattet- 

rundlichen Breitflachen ist mit querlaufenden Schnittlinien iiberzogen, die in Hohe und 

Richtung der Langsachse des Ovoids jeweils durch eingestochene Doppelpunkte 

gegliedert sind. Das aus wohl gestortem, hauptsachlich urnenfelderzeitlichem Fundzu- 

sammenhang geborgene Objekt3 darf der groEen und bedeutenden Siedlung aus dem 

Ubergang der Friihen zur Mittleren Bronzezeit (oder der Ubergangsphase Bronzezeit 

A2/B 1 nach dem Chronologieschema von P. Reinecke) zugewiesen werden, die zufolge 

der Bodenbeobachtungen und Ausgrabungsergebnisse von 1972—1978 die Geschichte des 

,,Dombergs“ von Freising eingeleitet hat4.

Demgegentiber war ein Altfund des Jahres 1929 im damaligen Baugelande ,,Ob den 

Reben“ der Stadt Singen am Hohentwiel in Oberbaden bei der bald danach erfolgten 

Veroffentlichung schwieriger vorzustellen: ,,Bruchstiick einer wahrscheinlich kreisrun- 

den Tonscheibe von 10 cm Durchmesser, die am Rand 1,2, in der Mitte 1,7 cm dick ist. 

Der noch vorhandene Rand ist z.T. etwas abgeschliffen, z.T. zeigt er die urspriingliche,

1 Allgemein zuletzt L. Fasani, Mem. Mus. Civ. di Storia Nat. Verona 18,1970, 91 ff. sowie G. 

Bandi u. H.-J. Hundt in: Atti del Simposio Internazionale sull’antica eta del Bronzo in Europa. 

Verona-Lazise-Trento 1972. Preistoria Alpina 10, 1975, 237 ff. bzw. 143ff., bes. 172 mit Abb. 26. 

Wichtige Erganzungen und Nachtrage etwa von J. Rageth, Ber. RGK 55, 1974, 73ff., bes. 169 ff., 

233 u. Taf. 87,1-4.6; 116,5.6; 117,3; Karte 9; Fasani, Boll. Mus. Civ. di Storia Nat. Verona 4,1977, 

634f.

2 So Bandi a.a.O. (Anm. 1) 251 f. AuEer der hier angegebenen Literatur zum bronzezeitlichen 

Bernsteinhandel etwa noch O. F. Gandert, Jahrb. RGZM 4, 1957, 23ff., bes. 59 ff.; Rageth a.a.O. 

(Anm. 1) 186f. u. Taf. 92,1-8.16-20.23.24. - Einzelne urnenfelderzeitliche Analogien zu den 

gemusterten Tonobjekten der Bronzezeit bei R. von Uslar, Jahrb. RGZM 11, 1964, 132ff. u. 

Abb. 1,2.4.

3 Fundstelle unter der Tordurchfahrt des 1534—1537 erbauten ehem. Philipp-Schlosses auf 

dem Grundstiick Fl.-Nr. 745 der Gmkg. Freising in der Stadt Freising, Ldkr. Freising. Dazu 

zeichnerische Aufnahme und Bericht durch Herrn Studiendirektor E. Neumair (Freising) vom 

20/21. Mai 1975 und 16. Februar 1976 bei den OA des Bayer. Landesamtes fiir Denkmalpflege 

Miinchen. Die Funde selbst werden in das Heimatmus. Freising gelangen.

4 Fiir die Jahre 1972-1977 ist den Herren Dr. E. Keller (Miinchen) und Studiendirektor 

Neumair (Freising) Dank fiir freundliche Mitteilungen zu sagen, fiir 1978 gab Herr Dr. M. Menke 

(Miinchen) Auskunft. Zum Freisinger ,,Domberg“ selbst vorerst noch H. Miiller-Karpe, Funde von 

bayerischen Hohensiedlungen. Kat. Prahist. Staatsslg. Miinchen 3 (1959) 7 u. Taf. 1; zur 

Fundlandschaft der Bronzezeit im Freisinger Gebiet (Bereich der Blatter 7536 und 7636 sowie 7537 

und 7735 der TK25) etwa G. Behrens, Bronzezeit Siiddeutschlands. Kat. RGZM 6 (1916) 108ff., 

Kat.-Nr. 151-154.
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hellbraune Farbe. Auf der Oberseite sieht man vier Eindriicke (und den Rest eines 

fiinften), die mit einem nadelartigen, scharfkantigen und spitz endenden Instrument mit 3 

parallelen Querscheiben ausgefiihrt worden sind5“. Der Siedlungscharakter der Singener 

Fundstelle und das bronzezeitliche Alter der daraus geborgenen Materialien waren 

indessen klar, denn nach dem seinerzeitigen Kenntnisstand schien Gefafikeramik der 

Aunjetitzer Kultur Mitteldeutschlands am ehesten vergleichbar zu sein6.

Erst nachdem die fur die gesamte Friihbronzezeitzone zwischen der Schwabisch- 

Frankischen Alb und dem nbrdlichen Alpenrand bestimmende Variation der Gefahkera- 

mik erkannt worden war und nachdem sich die Tonware aus der erwiihnten Ubergangs- 

phase von der Friihen zur Mittleren Bronzezeit hatte aussondern und beschreiben lassen7, 

wurde dann wieder eine angemessene Beurteilung lokaler und regionaler Besonderheiten 

oder Faziesbildungen innerhalb dieser Zone mbglich.

Da nun bei der bronzezeitlichen Gefafikeramik des Freisinger ,,Dombergs“ und 

anderer Siedlungsplatze des bayerischen Alpenvorlands bezeichnende Formen und 

Ornamente im Stil der Mad’arovce-Kultur aufscheinen, sollte man auch fur das 

gemusterte ovoide Tonobjekt von Freising einen Einflul? oder Import aus dem Bereich 

dieser karpatenlandischen Kultur annehmen diirfen8. Wahrend nordwartige Ausstrah- 

lungen oder Verbindungen der Polada-Kultur Oberitaliens in diesem Fall wohl 

auszuschlieben sein werden, sind sie in der Gefalskeramik des Singener Siedlungsplatzes 

,,Ob den Reben“ aber ganz unverkennbar und evident, so dafi fur das dortige 

scheibenformige Tonobjekt ein unmittelbarer Einflub oder Import aus dem transalpinen 

Gebiet gegeben sein sollte9. Innerhalb des Verlaufs der Polada-Kultur selbst miilste das 

dann aber zu einem relativ spaten Zeitpunkt geschehen sein. Denn schon wahrend der 

eigentlichen Friihbronzezeit und sogar wahrend eines Spat- oder Epineolithikums waren 

langs des nbrdlichen Alpenrands und Alpenvorlands Affimtaten zur langlebigen Polada-

5 F. Garscha, Bad. Fundber. 2, 1929—1932, 321 ff., bes. 324If. u. Abb. 125,k; ferner A. Funk, 

Bilder aus der Vor- und Friihgeschichte des Hegaus (1960) 23 E u. Abb. 59, oben links. Fundstelle 

auf dem damaligen Grundstiick Kat.-Nr. 3621, heute unter der Strabe Ob den Reben der Stadt 

Singen a.H., Ldkr. Konstanz. Die Funde selbst sind in das Hegau-Mus. Singen a.H. gelangt, dazu 

noch Funk, Bad. Heimat 17, 1930, 92f.

6 Garscha a.a.O. (Anm. 5) 328ff. Zur urgeschichtlichen und zumal zur bronzezeitlichen 

Fundlandschaft um Singen a.H. (Bereich der Blatter 8218 und 8219 der TK 25) etwa G. Kraft, 

Bad. Heimat 17, 1930, 34ff.; R. Dehn in: Ausgrabungen in Deutschland, gefordert von der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft 1950-1975. Monogr. RGZM 1, 1 (1975) 125ff.

7 E. Vogt, Jahresber. Schweiz. Landesmus. Zurich 45, 1936, 76ff.; W. Dehn, Bayer. 

Vorgeschbl. 18-19, 1951-1952, Iff.; Hundt, Fundber. Schwaben NT. 14, 1957, 27ff.; F. Fischer, 

Die friihbronzezeitliche Ansiedlung in der Bleiche bei Arbon TG. Schr. z. Ur- u. Friihgesch. d. 

Schweiz 17 (1971) 18f. - Dazu jetzt W. Torbriigge, Arch. Korrbl. 9, 1979, 23ff.

8 Allgemein vgl. Hundt, Bayer. Vorgeschbl. 27, 1962, 33ff., bes. 38ff. u. 55ff.; 31, 1966, 34ff., 

bes. 47f. - Auf dem „Domberg“ in Freising werden seit 1972 immer wieder einschlagige 

Materialien zutage gebracht; die Frage nach Import oder ortlicher Herstellung solcher Keramiken 

wird sich bei der Auswertung der gesamten neuen Freisinger Befunde und Funde beantworten 

lassen.

9 Fur den Alpenrand siidostlich von Freising ware nur „ein gekmckter Terramarenhenkel“ 

,,unter den Funden von Karlstein bei Reichenhall“ als EinfluS aus Oberitalien namhaft zu machen: 

Hundt, Bayer. Vorgeschbl. 31, 1966, 34ff., bes. 47. Man vgl. dagegen die charakteristische Ansa 

cornuta-Bildung eines Gefafifragments von Singen (Garscha a.a.O. [Anm. 5] 326f. u. Abb. 127,b) 

mit HenkelgefaEen aus der eponymen Station der Polada-Kultur: B. E. Barich, Bull. Paletn. Ital. 

N.S. 22, 1971, 77ff., bes. 127ff. u. Abb. 26,1.2; 27,4; 29,3 u.a. - Nachtraghch indessen auch der 

Nachweis eines gemusterten Tonobjekts aus Nordtirol: L. Zemmer-Plank, Veroffentl. Mus. 

Innsbruck 58, 1978, 157ff., bes. 197; 204 u. Taf. 9,4; 14,5!
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Kultur feststellbar gewesen, die sowohl nach kulturgeographischen als auch nach 

stoffbestimmten EinfluEsektoren oder EinfluEspharen differenziert schienen: So waren 

gewisse TongefaEformen, GefaEornamente und Fakturmerkmale in Polada-Stil nur fur 

Siedlungskeramik der epineolithischen nordwestalpinen Gruppen Horgen und Goldberg 

III bezeichnend10, wogegen bestimmte Teile der Schmuck- und Waffentracht aus Kupfer 

und Bein sowohl in siidalpinen Polada-Siedlungen als auch in den Hockergrabern der 

ganzen Friihbronzezeitzone des nordlichen Alpenrands in gleicher Ausfiihrung vor- 

kamen11.

In Anbetracht dieser verschiedenen Ubertragungsweisen und Vermittlungswege12 

sowie der nicht minder diffizilen Auswahl und Akzeptierung bronzezeithcher Kulturim- 

pulse im zirkumalpinen und karpatenlandischen Raum ist die unterschiedliche Anregung 

oder Herkunft der gemusterten Tonobjekte aus den Bronzezeitsiedlungen von Freising 

und Singen nicht weiter erstaunlich. Ubrigens sind Siedlungsfunde, Grabbeigaben und 

stereotype Einzelfunde (also mutmaEliche Einzeldeponierungen) von steinernen Lan- 

zettaxten wieder im engeren und weiteren Bereich aller hier genannten Kulturen, 

Kulturgruppen und Zeitphasen vertreten13.

Die gemusterten Tonobjekte aus Freising und Singen bilden ein wichtiges For- 

schungselement dieser vielfaltigen Verbindungen der Bronzezeit; sie sind auch ein 

Moment der bronzezeitlichen Welt, dessen Wert und Bedeutung fur uns allerdings nie in 

angemessener Weise zu schatzen sein wird.

Munchen. Rudolf Albert Maier.

10 R. A. Maier, Jahresber. Bayer. Bodendenkmalpflege 5, 1964, 9ff., bes. 81 ff.; dazu jetzt W. 

Pape, Germania 56, 1978, 53ff.

11 Dazu im Uberblick Hundt a.a.O. (Anm. 1) 143ff. Erganzend zu beinernen Dolchknaufen, 

ferner zu metallenen Vollgriffdolchen und Osenhalsringkragen als typenhaften Deponierungsob- 

jekten noch Maier, Germania 50, 1972, 235 ff.; U. Wels-Weyrauch, Die Anhanger und Halsringe in 

Siidwestdeutschland und Nordbayern. PBF XI1 (1978) 140ff. u. Taf. 58,826 sowie Karte Taf. 83,B.

12 Ganz allgemein fiber die SchiffahrtsstraEe der Donau und die ,,Pfortenlandschaft von 

Wien“: R. Uhden, Volkertore (1929) 36 ff. u. Abb. 6; V. G. Childe, The Danube in Prehistory 

(1929). - Zur Durchdringung der Alpenbarriere: R. Wyss u.a. in: RGA2 1 (1973) 191 ff. s.v. 

Alpenpasse; Vom Saumpfad zur Autobahn. 5000 Jahre Verkehrsgeschichte der Alpen. Ausstel- 

lungskat. Munchen 1978 (1978) 20f.

13 Hierzu nur Maier, Germania 42, 1964,19 ff., bes. 24 Anm. 17 mit Nachweis von siidalpinen 

Vorkommen (eine entsprechende Miniaturform bei Rageth a.a.O. [Anm. 1] 73ff., bes. 188 u. 

Taf. 108,23); Hundt, Jahrb. RGZM 16, 1969, 21 Iff., bes. 213 mit Nachweisen von karpatenlandi

schen Vorkommen, die z.T. mit Blumentopf-Bechern von Vaphio-Typ oder Polada-Art vergesell- 

schaftet sind.


