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Die eingehende Untersuchung der Keramik, die zu den zahlreichen Kulturen im neo- 

lilhischen Zeitraum auf rumanischem Gebiet gehbrt, hat zu einigen wichtigen histori- 

schen SchluBfolgerungen liber die Keramikherstellung gefiihrt. So stellt man fur den 

groBten Teil des Landes fest, daB sich in der Entwicklung der Keramik bedeutsame 

Fortschritte vollzogen haben. Tatsachlich sind die Methoden. die zur Herstellung der 

Toninasse, der Modellierung dor GefiiBc und ihrer Ornamen lierung verwendet werden, 

zu Beginn der neolithischen Zeit einfach. Gegen Endo des Neolithikums machcn sie 

anderen Verfahrensweisen Platz, die unter Einbeziehung fortgeschrittener wirtschaft- 

licher Anforderungen komplizierter, aber auch wirkungsvoller sind. Eine groBe Rolle 

muB bei diesen Fortschritten zweifellos der Entwicklung der Brennmethode zukommen, 

die bei den TongefaBen angewendet wird. Mit der Zeit — und in Stufen, die von einer 

Region zu anderen unterschiedlich sind — wurde das einfache Brennen im Herdfeuer 

dutch i miner kompliziertere Brennverfahren ersetzt.

Um diese Fortschritte zu erfassen und zu erklaren, haben wir alle zuganglichen An- 

gaben liber rumanische Topferofen der neolithischen Zeit zusammengestellt. Auf diese 

Moise ist die Untersuchung ihrer Entwicklung erleichtert, und wir kbnnen auch ihre 

charakteristischen Zlige genau feststellen. Es ist zu bemerken, daB der vorliegende 

Saehbestand liber dieses Stoffgebiet von einer Zone zur anderen — auch von einer 

Kultur zur anderen — ungleichmaBig ist, in quantitativer und in qualitative!’ Hinsicht. 

Bisher war nur eine kleine Zahl von Topferofen aus der neolithischen Zeit Gegenstand 

einer zusammenfassenden Bearbeitung (Florescu 1965, 136—142).

Verschiedene Topferofen sind bis heute untersucht worden, die an den weiter un- 

ten behandclten archaologischen Fundorten freigelegt wurden (Abb. 1), und zwar in 

topographischer Reihenfolge (die jeweilige Nummer im Text entspricht der auf der 

Karte angegebenen): 1. Dragu?eni, Bezirk Botosani; 2. Glavane^tii Vechi, Bezirk Ia§i; 

3. Valea Lupului, Bezirk Ia§i; 4. Bodesti, Bezirk Neamf: 5. Hangu, Bezirk Neamt; 

6. Ariu^d, Bezirk Covasna; 7. Bernadea, Bezirk Mure§; 8. Tartaria, Bezirk Alba; 

9. Par(a, Bezirk Timi§; 10. Circea, Bezirk Dolj; 11. Vadastra, Bezirk Olt; 12. Jivala, 

Bezirk Ilfov; 13. Cernica, Bezirk Ilfov; 14. Vidra, Bezirk Ilfov; 15. Varasti, Bezirk 

lalomifa; 16. Techirghiol, Bezirk Constanfa. Diese Cifen gehoren zu den folgenden Kul

turen, dargestellt in ihrer chronologischen Folge: Starcevo, Vinca, Turdas, Boian (Phase 

Bolintineanu), Hamangia (Phase Ceamurlia de Jos), Vadastra (Phase Vadastra II). 

Gumelnita (Phasen Gumelnita A 2 und Gumelnita B 1), Petresji, Cucuteni (Phasen 

Cucuteni A — Ariu§d, Cucuteni A, Cucuteni A — B, Cucuteni B und Cucuteni B 2).

23 Jahr. f. Mitteldt. Vorgesch. Bd. 60, 1976
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Abb. 1. Die Fundslellen mit Topferofen in Rumanien
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Die beiden liltesten bis jetzt bekannt gewordenen ncolithischen Ofen, die im Siid- 

westen des Landes am Rande der Siedlung von Circea entdeckt wurden, gehdren zur 

Starcevo-Kul tur (Mitteilung von M. N i c a). Dariiber liegen keine weiteren Einzelhei- 

ten vor.

Der Feuerrauni eines grofien Ofens ist dutch die Ausgrabungen in der bekannten 

Siedlung von Parfa freigelegt worden. Sehr wahrscheinlich gehort er der Vinca-Kultur 

an; nach vorlicgenden Angaben handelt es sich uni einen einfachen Ofen mil koniseher 

Wandung und groBem Durchmesser (Popescu 1964, 553, Nr. 13).

In der Siedlung von Tartaria haben die Ausgrabungen einen Ofen von ovaler Form 

(ungefiihr 0,55 X 0,48 m) mit ungleichmaBig verbrannten Wanden (bei einer Dicke 

von 0,04—0,05 m) freigelegt (Abb. 2<i), dessen Offnung nach Norden gerichtct war 

(II o r e d t 1949, 50—51). Er gehort zur Turdas-Kultur.

Am Piand der Siedlung von Cernica, die zur Boian-Kultur (Phase Bolintineanu) ge- 

liort. hat man zwei kleine Ofen (Abb. 2b) untersucht. Ihre annahernd kreisrunde Feuer- 

stelle (ohne seitliche Offnung) mit einem Durchmesser von 0.90 m, tiefrot gebrannt, 

bot einen mosaikartigen Anblick. Die Wandung, nodi in einer Ilohe von 0,15 m er- 

baltcn, mul.i urspriinglich ungefiihr 0,40 in hoch gewesen sein. Daraus folgt, daB es 

einfache Ofen von kegelformiger Gestalt waren (Ausgrabungen von E. C o m s a).

Ein Ofen vom selben Typus, ein wenig grbBer, ist in Techirghiol innerhalb der Sied

lung untersucht worden; er gehort zur Phase Ceaniurlia de Jos der Hamangia-Kultur 

Ausgrabungen von E. C o m s a und I). G a 1 b e n u).

In der Kulturschicbt von Vadastra II des I liigels Magura Fetelor von Vadastra ist 

ein einfai her (Men der Vadaslra-Kullur entdeckt worden. Nahezu kreisfbrmig (Abb. 3rt), 

ist sein maximaler Durchmesser 0.75 m bei einer anfiinglichen Tiefe von ungefiihr 

0,80 m. Die aus dem Lehm ausgestochene und mit einer Lehmschicht iiberzogene Grube 

des Ofens ist eingeebnet, so daB der obere Teil des Ofens zerstort ist. Einige Holzkohle- 

reste sind als Eichenholz bestimmt worden (Quercus sp.) (M a t e e s c u 1959, 68—69 

und Taf. II/2). Dieselbe Siedlung hat 1962 und 1971 weitere Ofen aus der Phase Vada- 

stra II erbracht (Mitteilung von C. N. M a l e e s c u).

Bis heute kennt man aus der im nordlichen Donaugebiet verbreiteten Gumelnila- 

Kultur drei Topferbfen, von denen aber nur ein einziger niiher beschrieben werden 

kann. Er liegl am nordlichen Rande der kleinen fusel Gradistea L Imilor in der Milte 

des Boian-Sees, der zum Gebiet des Dorfes Viirasti gehort. Es ist ein einfacher Ofen 

(Abb. 3 b) von kreisfbrmiger Gestalt mit einem von einer Lehmschicht iiberzogenen, 

rot gebrannten Feuerraum (Durchmesser 1,40 m) und etwas gewolbten, ebenfalls rot 

gebrannten Wiinden. Er mul.i urspriinglich cine Tiefe von elwa 0.60 m gehabt haben, 

aber seine Wiinde haben sich bis heute nur auf einer Ilohe von annahernd 0,15 m er- 

halten. Der Ofen wird der Phase Gumelnita A 2 zugeschrieben (Ausgrabungen von 

E. C o in s a). Die Angaben liber die beiden anderen Ofen sind ganz kurz. Der von 

Vidra ist lediglich erwiihnt worden (H o r e d t 1949, 51, 9), und der von Jilava ge- 

hort zur Phase Gumelnifa B 1 (Mitteilung von D. V. R o s e t t i).

Man hat in der Ansiedlung von Bernadca, die zur Petreijti-Kultur gehort, einen Topfer- 

ofen gefunden (Popescu 1968, 684, Nr. 54), aber fiber Einzelheiten ist wenig 

bekannt. Der grbBte Teil der bekannten Topferbfen staninit aus dem Verbreitungsge- 

biet der Cuculeni-Kultur.
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Abb. 2. Topferofen von Tartaria (a) und Cernica (b) (a nach Horedt 1949)
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Abb. 3. Topferofen von Vadastra (a) und Varalli (b) (a nach Mateescu 1959)
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Ein Ofen besonderer Art, zum groBen Teil zerstort, ist in Bode?ti gefunden wor- 

dcn. Aus seiner ziemlich ungenauen Beschreibung ergibt sich, daB er eine ovale Form 

hatte und aus zwei Teilen bestand. Der untere Toil, die Feuerkammer, hatte einen 

Durchmesser von 1 m und war durch eine ausgesparte Wand geteill; es war jedoch 

nicht genau festzustellen, ob es in dieser Wand Offnungcn gab oder nicht. Dieser untere 

Teil verfiigte liber zwei Raume zum Feuern. Der obere Teil, in dem das Brennen dor 

GefaBe vor sich ging, hatte kegelformige Gestalt und war vom unteren Teil durch 

einen durchlbcherten Tonrost getrennt. Die von dem Erforscher dieses Objekts ver- 

bffentlichte Wiederherstellung ist unwahrscheinlich. Der Ofen wird in die Phase Cucu

teni A (M a t a s a 1948, 25, 26) datiert.

Zwei andere Ofen (zusammengestiirzt) sind im Inneren einer Siedlung bei Hangu 

freigelegt worden; sie gehoren ebenfalls in die Phase Cucuteni A (Nicolaescu- 

P 1 o p s o r und Petres cu-Di m b o v i t a 1959, 52). Einzelheiten fchlen.

In der Nahe der Siedlung von Draguseni (Phase Cucuteni A — B) haben die Aus- 

grabungen nur einen einzigen kleinen Ofen crbracht (Mitteilung von A. L a s z 1 6) und 

nicht eine ganze Gruppe (M a r i n e s c u - B i I c u 1968, 411, Anm. 27). Einzelheiten 

sind nicht bekannt.

Am Ufer der Jijia in Glavane^lii Vechi, ungefahr 100 m vom Norden der Siedlung 

entfernt, ist ein Ofen freigelegt und griindlich untersucht worden (Abb. 5). Es handelt 

sich um einen einzelnen Topfereiofen der Phase Cucuteni B. Er setztc sich aus dem 

Brennofen und seinem Heizungsgraben zusammen und hatte kreisrunde Form. Seine 

Feuerkammer mit einem Durchmesser von 1,30 m bei einer Hohe von 0,45 war durch 

eine im Ton ausgesparte Wand in zwei Teile geteilt (Abb. 5 a). Durch diese 0,30 m 

dicke. von dor Wandung bis vor die OfTnung reichende Wand, die folglich kiirzer als der 

Durchmesser des Ofens ist, fiihrten an der Basis drei halbkreisfbrmige Offnungen 

(Abb. 5 b), die dazu bestimmt waren, eine gleichmaBige Warme in den beiden Teilen 

der Kammer zu sichern.

Die Kammer, die zum Brennen der GefaBe bestimmt war, hatte kegelformige Ge

stalt mit einem groBen Durchmesser von 1,55 m und einem kleinen Durchmesser von 

ungefahr 1 m bei einer annahernden Hohe von 1 m (Abb. 5 c). Sie war von der Feuer

kammer durch einen Rost getrennt, der aus spreugemagerten Tonkegelchen hergestellt 

war. Sie griffen incinander und stiitzlen sich gegenseitig, wobei sie zwischen sich Liif- 

lungslocher lieBcn. Dieser Rost ruhte auf einem Sims an der Wand der Grube und auf 

einem Tonkegel der zentralen Wand inmitten des Feuerraumes, die somit eine 

Konsolenstiitze bildete, verbunden mit Hilfe eines Lehmbewurfs, der sie und die ganze 

Oberflache der Mauer bcdeckte (Nestor u. a. 1951. S. 63; F 1 o r e s c u 1965, 137 

bis 140). Der rechteckige Graben war mit mehreren Stufen auf der entgegengesetzten 

Seitc der Feuerbffnung versehen.

Zwei Topferofen, die zum selben Typus gehoren, sind innerhalb der Siedlung von 

Valea Lupului (Phase Cucuteni B 2) entdeekt und untersucht worden. Der erste Ofen, 

gefunden im Jahre 1953, war zum Teil zerstort, aber der zweite (1955) war noch un- 

versehrt. Dieser hatte eine maximale Tiefe von ungefahr 0,65 m. Er zeigt Merkmale, 

die denen des Ofens von Glavanestii Vechi ahnlich sind. Sein unterer Teil war in zwei 

ovale Abschnittc eingeteilt, die durch einc in der Mitte verlaufende, aus dem Ton aus

gesparte Wand gebildet worden sind. Im oberen Teil der Feuerkammer sind ringsum



360 Eugen Comsa

spreugemagerte Tonkegel angebracht worden, auf die sich der aus mehreren spreuge- 

magerten Lehmschichten gefertigte Rost stiitzte. Der Rost war auch im Brennraum 

des Ofens mit einem 0,15 m liohen, die Wand entlanglaufenden Rand versehen. Zahl- 

reiche Offnungen im Rost erleiehterten den Zugang der Warrne und erlaubten es, das 

Brennen zu regulieren. Die Brennkanimer hatte kegelformige Gestalt (D i nu 1957, 

164-165).

Wir verfiigen also bis heute uber Angaben von 16 archaologischen Fundstellen, die 

22 Topferofen fiir die Untersuchung geliefert baben. In cbronologischer Hinsicht um- 

fassen sie das gesamte Neolithikum. Was ihre topograpbische Verleilung betrilft, so sind 

diese Fundstellen uber das gesamte Gebiet des Landes verstreut. Gewbhnlich standen 

die Ufen isoliert, in einer gewissen Entfernung von der jeweiligen Siedlung. In gewis- 

sen Fallen scheint die Wald ihres Standorts die vorherrschende Windrichtung bcriick- 

sichtigt zu haben, z. B. in Glavanestii Vechi. Seltener lagen die Ufen am Rande oder 

sogar innerhalb der Siedlung.

Nacb Hirer typologischen Analyse lassen sich bei den neolithischen Topferofen in 

Rumanien zwei Typeri fcststellen:

Abb. 5. Topferofen von Glavanestii Vechi (Rekonstruktion durch den Verfasser nach 

Florescu 1965)
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1. Die einfachen Ojen. Sie bestehen nur aus einem einzigen Bauelement: Einc kegel- 

formige Grube, zugleich Feuer- und Brennraum, war am Boden mil einer Schicht Lehm- 

bewurf iiberzogen. der rotgebrannt ist und dessen Oberflache mosaikiihnliches Aussehen 

bat. Der obere Teil der Wandung ist manchmal etwas gewolbt und immer zu einem 

l ed rotgebrannt. wobei die Dicke der Kalzinierung von der Dauer und Intensitiit der 

Benutzung des Ofens abbangt. Diese Ofen sind gewohnlich nicht mil einer seitlichen 

Ofl'nung versehen (mil Ausnahme des Ofens von Tartaria). Man bediente sich fur die 

Einbringung der zu brennenden GefaBe oder des Holzes, das fur die Erhitzung not.wen- 

dig war. der Offnung, die in ihrem oberen Teile angebracht war. Da sie wahrend Hires 

Brennens in direktem Kontakt mil dem Feuer standee. ist ilie Farbe der GefaBe kaum 

einheillieh; oft sind sie fleckig. Die Temperatur im Innern des Ofens war ziemlich ge- 

ring; sic war in den Ofen dieses Typus wahrend des Brennens nicht regulierbar. Die 

GefaBe wurden infolgedessen reduzierend gebrannt, wodurch sie cine aschgraue oder 

schwarze Farbung annahmen. Die Untersuehung ihrer Enlwicklung zeigt. daB dieser 

Ofentyp in fast alien Kulturen von Beginn bis zum Ende des Neolithikums benutzt 

wurde. Dori, wo ausreiehende Angaben vorhanden sind. haben wir feststellen kbnnen, 

daB wahrend des beginnenden und mittleren Neolithikums die AusmaBe dieser Ofen 

einen niaximalen Durchmesser von I m erreichten, bei einer Tiefe von annahrnd 0,50 m. 

Das besagt, daB sic im allgenieinen zum Brcnnen einer gcringen Anzahl kleinercr Ge

faBe dienten, die aus einer feinen Lehmmasse angefertigt waren. Die anderen GefaBe, 

besonders die Gebrauchsware. muBten im Herdfeuer gebrannt werden. Aber gegen 

Ende des Neolithikums, z. B. in der Epoche der Gumelnita-Kuitur, gcwannen die ein

fachen Ofen an AusmaBen (dor Feuerraum des Ofens von Varasli hallo einen Durch

messer von fast 1,50 m und eine Tiefe von ungefahr 0,60 m), was das Brennen von Ge- 

ftiBen untcrschiedlicher GroBc und in grbBerer Anzahl erlaubte.

Diese einfachen Topferdfen kennt man bisher nur aus der siidlichen Halfte Rumii- 

niens fiir die ganze Dauer des Neolithikums.

Manelie unscrer dokumentarischen Liicken konnen teilweise durch Beobachtungen 

in den benachbarlen Ltindern ausgefullt werden. Man kennt z. B. einen Ofen im Ver- 

breitungsgebiet der mit der Ciume?ti-Kultur verwandten Biikk-Kullur. Dieser Ofen 

hallo kegelformige Gestalt mil AusmaBen von 0.90 X 0,80 m (P a s t o r 1965. 89 mid 

92).

In Galibovtz, im Nordwesten von Bulgarien, hat man in einer Siedlung vom Typus 

Salcuta einen kegelfbrmigen Ofen ausgegraben. Sein ovaler Feuerraum hallo an der 

Basis die ursprunglichen AusmaBe von 2,50 X 1.60 m; die Verjiingung der Grube hat 

sich bis zu einer hlbhe von 0,40 in erhaltcn. Im Augenblick der Entdeckung war der 

Ofen mit zcrbrochenen GefiiBen angefiillt, und zwar vom Typus Salcu|a (Pc I k ov 

1964. 48—59). Diese Angaben erlauben die Vermutung, daB man nordlich der Donau 

im Bereieh der Saleula-Kullur denselben Typus von Topferofen verwendet hat. Dieser 

ahnelt, was auch chronologisch ubercinslimmt, den Ofen. die im Gebiet der Gumelnila- 

Ktdlur im Geliraueh waren.

2. Die entwickelten Ojen. Sic sind im allgenieinen viol griiBer als die vom ersten Ty

pus und setzen sich aus dem eigenllichen Ofen und einem Zugangsgraben zusammen. 

Der eigenlliche Ofen umfaBt zwei Teile: die Fcuerkammer und den eigenllichen Brenn

raum. Alle Ofen dieser Kategorie haben eine nahezu kreisrunde Form. Einc aus I on
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ausgesparte Wand trennl die Feuerkammer in zwei Toile; die Wand ist an ihrer Basis 

mit niehreren Oflnungen versehen. um die GleichmiiBigkeit der Hitze zu sichern. Diese 

Wand hurt vor der Feuerdlfnung aid', die mil deni Zufiihrungsgraben verbunden ist, 

durch den man den Ofen mit Brennholz beschickte. Im allgemeinen hatte die Feuer- 

kammer einen kleineren Durchmesser als der eigentliche Brennraum. Ein Rost ruhte 

auf einer Art von Vorsprtingen, die eigens zu diesem Zweck herausgearbeitet waren, 

oder aid einer Art von Tonkegeln, die wie Konsolen an der Mauer und der zentralen 

Wand befesligl waren. Der Rost aus Ton. dem Spreu beigeinischt war, setzte sich aus 

niehreren Kegeln, die ineinandergriflen, zusammen, so daB sie sich gegenseitig stiitzten. 

Es sclieint. daB der Bost in gewissen Fallen mil einer Lehmschicht iiberzogen war. Uni 

das Gewicht der GefiiBe tragen zu konneii, miifite dieser Rost cine Starke von ungelahr 

(1.15 m haben. Die zahlreichen Oflnungen ini Rost sicherten den Umlauf der warmen 

Luft zwischen der Feuer- und der Brennkammer. Dieser Brennraum hat immer kegel- 

formige Gestalt, manchmal etwas gewblbt, mit einem Durchmesser, der 1,50 m iiber- 

schrilt, mid einer Kobe von ungelahr 1 m. Er war in seineni oberen Teil mit einer Chi

ming versehen, die es crlaubte, die GefiiBe hineinzustellen. Diese Ofen spiegeln einen 

Fortschrilt gegeniiber dem beschriebenen ersten Typus wider, da sie mehrere Vorteile 

bieten. Dabei traten die GefiiBe nicht in direkten Kontakt mit dem Feuer; es liefi sich 

darin eine hohere Temperatur erreichen, und man konnte diese im besonderen regu- 

lieren. In dieser Art Ofen wurden die GefiiBe glcichmafiig gebrannt, da die Hitze auf 

Hire gesamte Oberfliiche mid auf die gauze Wandstiirke der GefiiBe einwirken konnte. 

Das Ergebnis waren GefiiBe in verschiedener Rotfiirbung oder, wenn sie unter Luft- 

abschluB gebrannt warden, solche mit Schwarzer Farbe oder mit verschiedener Grau- 

tbmmg.

Gegenwiirtig ist diese Art Ofen nur fur die Periode des Spiitneolithikums in der 

Moldau im Verbreitungsgebiet der Cucuteni-Kultur nachgewiesen, soweit uns bekannt 

ist, von der entwickelten Phase Cucuteni A bis zum Ende der Phase Cucuteni B 2. Es 

kommt uns jedoch darauf an, festzustellen, daB in der Gegend von Ariusd (im Siidosten 

von Siebenbiirgen) ein einfacher Ofen fiir das Endo der Phase von Cucuteni A 2 oder 

den Beginn der Phase Cucuteni A 3 bezeugt ist, was entweder den gleichzeitigen Ge- 

hraucli der beiden Ofentypen im Verbreitungsgebiet der Cucuteni-Kultur (oder viel- 

leicht nur in der Gegend von Ariusd) oder die Ablosung des ersteren durch den zweiten 

vom Beginn der entwickelten Phase Cucuteni A angibt.

Im Hinblick auf die Merkmale der GefiiBe, die zur Petresti-Kultur gehoren (mit 

ihrer cinheillichen rolen Farbung und der gemalten Verzierung einer Technik analog 

derjenigen, die in der Cucuteni-Kultur gebrauchlieh ist), kann man vermulen, daB die 

Ofen vom Typus 2 im Gebiet dieser Kultur in groBer Anzalil verwendet worden sind.

In typologischer Hinsicht sind die Ofen vom Typus 2 der Ausdruck der direkten 

Meiterentwieklung der Ofen, die zum ersten Typus gehoren. Im gegenwiirtigen For- 

schmigssladimu verfugen wir noch nicht liber Beweise. daB der Ubergang vom Typus 1 

zum Typus 2 wirklicb auf rumanischem Gebiet stattgefunden hat. Dies ist aber walir- 

seheinlich. da keltic andcre Kultur, die ein Tbpfereiverfahren mit Rotbrand der GefiiBe 

und gemalter Verzierung angewendet hat und geeignet ist, als Trager fiir die Ubcrinilt- 

luiig des Ofens vom i ypus 2 gedient zu haben, in den benachbarten Zonen der beiden 

Kullurgebietc Cucuteni und Pelrcsti entdeckt worden ist.
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Theoretisch sind die Glieder dor typologischcn Kelte, die die beiden erwahnten Ty- 

pen von Topferiifen miteinander verbinden, leicht wiederherzustellen. Am Anfang die- 

ser sich entwickelnden Reihe steht der Ofen vom Typus 1, dessen Grube in Form eines 

Kegels zugleich die Funktion der Feuerkammer mid der Brcnnkammer erfiillte. Nach 

mid nach beginnen die beiden Funktionen, sieh zu unterscbeiden. Eiuige breite Furchen 

an der Basis des Ofens iibernehmen die Rolle der spiitcren Feuerkammer. Die Furchen 

werden durch ausgesparte Tonwande getrennt, die den GefaBen als Stiitze dienen soil- 

ten. So wurde das Feuer mit der Zeit von den GefaBen getrennt. Aber cine solche Tren- 

nung machtc cine seilliche FeuerolTnung im Niveau der jeweiligen Furchen erforderlich, 

die auch einen Zugangsgraben brauchte. Dann wurde es auch notwendig, mittels eines 

Rostes die Feuerkammer von der zu trennen, die fur das Brennen der GefaBe bestimmt 

war. mid die trennenden Wande auf einc einzige zu rcduzieren; diese wurde mit meh- 

reren Oflnungen versehen.

Auf diese Weise ist man zu den Ofen vom Typus 2 gelangt. Parallel mil der Ent

wicklung der Ofen muBte auch die Technik des Brennens fortschreiten, namlich die Art 

mid Weise, mit der sich der Mensch dieser Ofen bediente. Eine lange Praxis und zahl- 

reiche Beobachtungen haben cs ihin erlaubt. vom einfadien Brennen mit relativ nicd- 

rigen Temperaturen zu eineni gleichmaBigen, oxydierenden oder reduzierenden Bren

nen iiberzugehen.

Die entwickelten Ofen sind auch in dem iibrigen Verbreitungsgebiet der Cucuteni- 

Tripolje-Kultur bezeugt, die den Siidwesten der Sowjetunion einnehmen. In Ivanetz 

haben die Ausgrabungen Ofen zutage gebracht, die alle spezifischen Konstruktions- 

grundlagen enthalten, die in Gia vanes tii Vechi und Valea Lupului festgestellt wordcn 

sind. Diese Entdeckung isl bedeutsam, derm es handelt sich um ein regelrechtes Zen- 

Iruni der GefaBproduktion, wo man drei Reihen von Ofen freigelegt hat, von dencn 

seclis viillig erhalten oder nur wenig beschadigt waren (M o v ? a 1971, 228—234).

Im Inneren. am Rand oder auBerhalb der Ansiedlungen, entdeckte man einfache 

Ofen von kleinen AusmaBen. die isoliert stehen mid anzeigten, daB sic zum Brennen 

einer kleineren Anzalil von GefaBen dienten, allcm Anschein nach von denen. die fiir 

einc einzige Familie notwendig waren. Es waren besonders die Frauen, die sich damit 

beschaftiglen, diese GefaBe zu modellieren und zu verzieren. Da dieses weder grofie 

kbrperliche Anstrengungen noch teehnische Spezialkenntnisse erforderte, muB diese Be- 

sehaftigung zu den laufcnden Aufgaben des Haushalts gereehnet werden.

I s scheint, daB diese Tatigkeil im Siidcn Rumaniens wahrend der Endzeit des Neo- 

lilhikums in iliren Lraditionellen Formen durchgefiihrt wurde, ohne daB man auf dem 

Gcbiet der Keramik und der Tbpferdfen besondere qualitative Veranderungen feststcl- 

len kaim. Dagegen muBte sich in der Moldau sowie in den benachbarten Zonen, die im 

Siidwesten der Sowjetunion liegen und zum Verbreitungsgebiet der Cucuteni-Tripolje- 

Kultiir gehiiren, die Lage nach mid nach iindern. Wenn man von den enlwickcltcn, iso

liert stehcnden Ofen ausgeht, die in den verschiedenen Siedlungen aufgedeckt wordcn 

sind. schufen die Menschen des Neolithikmns schlieBlich wirkliche Zentren der kera- 

mischen Produklion. Diese Zentren werden durch das vielfache A orhandensein von 

Gruppen mil enlwickelten Ofen gekennzeiclmet sowie durch die Produklion gewisser 

Formen von GefaBen. die fiir jedes Zentrum spezilische dekoralive Elemente enthalten 

(M o v s a 1971, 232).
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Ihr Vorhandensein und ihre charakteristischen Merkmale haben zu mehreren wich- 

tigen SchluBfolgerungen gefiihrt, die wir als giiltig auch flic die Gcmcinseliaflen erach- 

ten, die im Verbreitungsgebiet der Cucuteni-Tripolje-Kultur der Mohlau wohnlcn. Mil 

dec Zeil hat sich in diesem Gcbiet cine gewissc Spezialisierung herausgcbildet; die Ge- 

faBherstellung begann, sich fortschreitend von den Tatigkeiten ini Haushalt zu losen, 

uni sich in ein wirkliches Handwerk zu verwandeln: dec intensive Gebrauch der ent- 

wickellen (lien inachle einen gewissen Grad von leehnischen Kenntnissen notwendig, 

die das Vcrfahren betrafen, das Brennen der Gefiifie zu reguliercn, Kennlnisse. die sich 

in der Produklion einer Keratnik bester Qualilat widerspiegeltcn. Von diesem Augen- 

blick an ging die Topferproduklion fast ganz aus den Htinden der Frauen in die der 

Manner fiber. SchlieBlich hat der Gebrauch der cnlwickelten Ufen die Produklion der 

GefaBe in Serien. also in groBer Menge, erlaubt, und so haben sich Topfereizentren ge- 

bildet. Sie sicherten das fiir die Gemeinschaft nbtige Geschirr und wahrscheinlich das 

fiir den Tausch beslimmte, einschlieBlieh gewisser Sorten von Luxuskeramik ( Al ovsa 

1971.233, 234). Solche Zcntren miissen zweifellos in der Mohlau bestanden haben, aller 

Wabrscheinliehkeit nach in den Zonen von Valea l.upidui und Tg. Ocna.
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