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N. V. Gol'ceva gewann die zahlreichen und einmaligen lnformationen iiber 
die S aharna-Gruppe wăhrend der Jahre 1 978-79 und 1 989-90 im Zuge der 
Erforschung der mehrschichtigen Siedlung Hlingeni III .  Der vorliegende Aufsatz 
ist die Zusammenfassung der Hauptergebnisse der Feldbeobachtungen und der 
Bearbeitung der friihhallstattzeitlichen Materialien aus der vorgeschichtlichen Sied
lung Hlingeni II, und zwar in erster Linie der Materialien der Kulturen Saharna und 
Basarabi-Şoldăneşti2. 

Die vorgeschichtliche Siedlung Horodiştea-Hlingeni II befindet sich am 
siidwestlichen Rand des Dorfes Hlingeni im Şoldăneşti-Bezirk, Republik Molda
wien. Sie liegt auf einer Landzunge, die zwischen dem tiefen Einschnitt, den der 
Tschoma-FluB schuf, und dem Bach, der in diesen FluB miindete, entstanden ist. 
Dort findet man eine dreieckartige Zitadelle, mit einem 3,50 m hohen Wall und 
einem 4 Meter tiefen Graben, die eine 12  Hektar groBe Flăche umfaBt. Westlich 
der Zitadelle liegt ein Vorort, der flăchenmăBig um ein vielfaches groBer als die 
Zitadelle ist. 

Die Siedlung wurde mittels dreier Ausgrabungsflăchen untersucht, auf dem 
Vorort legte man zwei Schnitte mit einer Flăche von 124 1  m2 an und auf der 
Zitadelle einen Grabungsschnitt mit einer 570 m2 groBen Flăche. Die gesamte 
untersuchte Flăche umfaBt damit 1 8 1 1  m2. Aus finanziellen Griinden wurde das 
Fortifikationssystem der Siedlung nicht erforscht. In den geoffneten Grabungs
flăchen entdeckte man Objekte, die zu sieben chronologischen Kulturhorizonten 
gehoren (Friihhallstattzeit bis Friihmittelalter), wobei die friiheisenzeitlichen Mate
rialien dominierten (Tafeln 1-111). 

Die Materialien der Sahama-Kultur von Hlingeni II verteilen sich bedingter
weise auf zwei Niveaus: die Siedlung und den Aschenplatz. Die Wirtschaftskom
plexe gehoren zur Siedlung, die Kultkomplexe zum Aschenplatz. 

Das Haus, die 53 Haushaltgruben und Heizungsanlagen gehoren zur Sied
lung. Die Wirtschaftsrăume schlossen sich unmittelbar der kleinen quadratischen, 
halb in den Boden eingetieften, einrăumigen Hiitte mit Vorratsgrube an. Das 
Hofareal hatte deshalb eine unregelmăBige, rechteckige Form und eine Flăche von 
bis zu 70 m2. Der aus 6 Gruben bestehende andere Haushaltsraum wies ebenfalls 
eine unregelmăBige, rechteckige Form auf und nahm eine Flăche von 32,50 m2 

ein. Unter den iibrigen Haushaltsanlagen begegnen Gruben, die als Keller, Kom-
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darren, Vorratskammer oder Abfallgruben dienten. Am haufigsten sind die 
rundlichen Gruben mit senkrechter Wandung und horizontalem Boden (49%), 
vorhanden sind auch Gruben mit glockenfânnigem Querschnitt (32%) und solche, 
bei denen die Wandung nach innen abgeschragt ist (5,6%). Im Verlauf der Aus
grabungen fand man auch festinstallierte Heizungsanlagen in Fonn von Kup
pe!Ofen, die auf einem "Kissen" ruhten, und auch die Uberreste eines rundlichen 
Kohlenbeckens mit niedrigem Rand und gewolbtem Boden. 

Auf dem Aschenplatz fand man zahlreiche bearbeitete Knochenfragmente 
von Menschen, die, gema.B dem anthropologischen Bericht, zu 1 65 Individuen ver
schiedenen Alters gehoren, 90 davon stammten von Kindem3. Einzelne Menschen
knochen kamen oft zusammen mit einem oder mehreren ganzen Sahama-GefiiBen 
und Lehmverputz vor (Taf. I,22-23; 11, 1 -2.6.9- 10. 12. 1 5- 17 ;  III,6. 1 3). Alle Men
schenknochen wiesen die gleichen Merkmale bzw. Bearbeitungsspuren auf. Es 
handelte sich um Abfallmaterial, Schnittspuren, Einkerbungen und um bereits zu 
Lebzeiten erfolgtes "Absagen" von Zahnen am Ober- und Unterkiefer. Diese hier 
entdeckten Materialien bezeichnen wir als Ritualansammlungen (insgesamt 28), da 
sie zusammen mit typischem Siedlungsmaterial in der Kulturschicht gefunden 
wurden. Da die Bestattungen der Sahama-Kultur gut bekannt sind - Korpergraber 
unter einer kleinen Aufschiittung aus Steinen und Erde bzw. nur aus Erde auf dem 
damaligen Bodenniveau oder in Steinkisten4 -, sind hier drei Arten von solchen 
Ritualansammlungen festzustellen: Typ I - in der Kulturschicht zusammen mit 
ganzen GefâBen (53 ,6%); Typ II - in Gruben zusammen mit ganzen GefiiBen 
(42,9%); Typ III - zusammen mit dem Opferherd (3 ,6%). Zum Aschenplatz 
gehoren auch zwei beigabenlose Bestattungen: In dem einen Fall fehlen der 
Schadel, die rechte Speiche und die Elle, und im anderen Fall liegt die Bestattung 
eines Paares vor, bei dem man ein Amulett fand, das aus einem tertiărzeitlichen 
Knochen gefertigt ist. Als Kultfunde nennen wir ein vogelartiges Gefiill mit FiiBen 
(Taf. I,2 1 ), ein Zepter (Taf. I,20), MiniaturgefaBe, das Fragment eines bikonischen 
GefâBes mit zoomorphem Ornament, ein Tonbrotchen, ein konisches Objekt (Pin
tadera) und GefâBe, die "kalenderartigen Charakter" haben, niimlich bikonische 
GefâBe mit eigenartigen, unregelmaBigen geometrischen Omamenten, die in vier 
Zonen angeordnet sind (Taf. II, 1 5 - 17). 

Das Gesamtmaterial der friihhallstattzeitlichen Saharna-Kultur umfaBt 
1 6.000 Keramikfragmente und 40 ganze GefâBe. Das Tafelgeschirr dominiert mit 
82,5%, auch die Kiichenkeramik nimmt mit 17,5% einen hohen Anteil ein. 

Bei der Kiichenkeramik sind drei Typen von Topfen vertreten (Taf. III,4-6), 
wobei die GefâBe ohne hervorstehende Miindung, die im Profil heutigen Ein
machglasem ahneln, (Taf. IIl,4-5), vorherrschen. 

Beim Tafelgeschirr sind bikonische GefâBe, Schopfkellen und Becher, 
sowie Schiisseln und schiisselartige GefaBe vorhanden. Man kann bei den l)ikoni-
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schen GefâBen (58,4%) vier Typen unterscheiden (Taf. 1,23; 11, 1 1 . 15- 17 ;  IIl, 1 3), 
wobei die GefâBe mit kurzem ader lănglichem Hals, kugelfOrmigem Korper und 
kleiner Standflăche ilberwiegen (Taf. 1,23; II, 1 1 . 1 5. 1 7; III, 1 3). Unter den 3 Arten 
von Schopfloffeln (29,5%; Taf. Il, 1 -5.8) dominieren diejenigen mit S-Profil (Taf. 
II, 1 .4.8). Die Becher sind durch S-formige GefiiBe mit kugeligem ader eierfor
migem Korper belegt (Taf. 11 ,6-7 . 9 . 1 2) .  Be i  den Schilsseln ( 1 5 ,4%) sind 
mehrheitlich kegelstumpf- ader halbkugelformige GefaBe mit abgeschrăgtem Rand 
zu nennen (Taf. Il, 10. 1 3- 14). Als schilsselartige GefiiBe (10-1 1%) bezeichnet man 
tiefe Schalen mit breitem ausbiegendem Rand, halbkugeligem Korper und kleinem 
Standboden (Taf. III, 7). 

28,5% des Tafclgeschirrs der Saharna-Kultur von Hlingeni II sind mit einem 
geometrischen Muster verziert, das eingeschnitten, eingedrilckt ader eingeschnit
ten und eingedrilckt ist. Eingekratzte ader einpolierte Ornamente haben einen 
Antei! von 3,8% und kannelierte Ornamente machen 0,9% aus. Das geometrische 
Ornament verlăuft in Form eines horizontalen Bandes um das GefiiB, und der 
Komposition liegen bandartige ader rosettenartige Muster zugrunde. Filr die 
Verzierung des Tafelgeschirrs waren verschiedene Stempel gelăufig: Zahn-, Ring
stempel, ein-, zwei- und dreifache Stempel mit einem Kreuz ader Punkt im Zen
trum, S-formige Stempel. Seltener benutzte man quergestrichene ovale ader 
viereckige, klarnmerformige, volutenartige Stempel. 

Bei der. Analyse der Saharna-Keramik aus Hlingeni II stellen wir fest, daB 
die Haupttypen des Kilchen- und Tafelgeschirrs mit der Keramik des frilhhall
stattzeitlichen Horizontes, mit der eingekratzten und eingedrilckten Kerarnik des 
Karpaten-Donau-Raumes - Psenicevo-Babadag II-Ostrov-Cozia vergleichbar 
sind5. Ein Teii des Geschirrs hat einen allgemein frilhhallstattzeitlichen Charakter, 
und man findet Vergleichsstilcke dazu im Kulturkomplex mit kannelierter 
Keramik aus Găva-Holihrady6 und von Chişinău-Corlăteni7. 

Als Einzelfunde begegnen Gegenstănde, die als Hauswirtschaftsgerăte 
dienen, Werkzeuge und Schmuck (Taf. 1, 1 - 1 9). 

Aus Ton sind die mit dem Spinnen und der Weberei in Zusarnmenhang ste
henden Objekte (zahlreiche z.T. auch verzierte Spinnwirtel, Spulen; Taf. 1,4-9. 1 2), 
ferner gibt es einerseits mit der Keramikproduktion in Verbindung stehende 
Gegenstănde (Stempel, Glătter, Krilge, die aus den Wănden zerschlagener GefiiBe 
erzeugt wurden; Taf. 1, 14. 1 9) und andererseits mit dem BronzeguB (Tiegel und 
GuBloffel; Taf. I, 1 i . 1 3). 

Aus Feuerstein und Stein. wurden zahlreiche Artefakte hergestellt, nămlich 
Schlag- und Reibsteine, Mahl- und Schleifsteine, MeiBel, Glătter, Senkblei und 
Stielpfeilspitzen. 

Zu den Erzeugnissen aus Knochen und Horn gehoren die Artefakte, die zur 
Keramikherstellung, dem Spinnen und dem Weben verwendet wurden (Bohrer, 
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Kamm fiir die Wolle, usw.; Taf. 1,3 . 1 7- 1 8) , ebenso auch zwei Pfeilspitzen und ein 
Knebel (Taf. 1, 1 -2. 1 6). 

Bei den Bronzeartefakten sind zur Zier dienende Scheibenknopfe und eine 
Nadei mit Spiralkopf zu nennen (Taf. 1, 1 0. 1 5). Man fand keine vollstăndigen Arte
falcte aus Eisen. 

Als chronologische Fixpunkte fiir die Sahama-Kultur von Hlingeni II dienen 
die Nadei mit Spiralkopf (Taf. 1, 1 5), der stielartige Muffenknebel (Taf. 1, 1 6) und 
ein Axthammer (Taf. 1,20). 

Man findet zahlreiche Vergleichsstiicke zur Nadei mit Spiralkopf, die von 
der Bronzezeit bis zur skythischen Zeit reichen. Im Gebiet des Dnjestr kommen 
gerade solche Nadeln mit groBem Spiralkopf in den Nekropolen von Solocev und 
Lukovec vor, die in die entwickelte Stufe der Vyssockaia-Kultur geh0ren8 und in 
der Cemolessk-Rudkoveck-Siedlung9. Eine ziemlich groBe Gruppe solcher Nadeln 
ist femer aus friihskythischen Fundkomplexen bekannt10. Unsere Nadei aus Hlin
geni, zu der die besten Vergleichsstiicke unter den Vyssock-Funden zu finden sind, 
ist in die zweite Hălfte des 9. bis erste Hălfte des 8. Jh. v.u.Z. zu datieren. 

Aufgrund der Anordnung der Locher (und zwar auf der selben Flăche, die 
ganze Lănge des Artefakts hindurch) i st die stielartige Muffenpsalie mit 
vorskythischen Vorbildern vergleichbar1 1 , aber ihre GroBe (mehr als 1 1  cm) und 
ihre rund lichen Locher verbinden sie mit den fiiihskythischen Objekten 12. Unter 
Beriicksichtigung der Tatsache, daB die Psalie aus einem geschlossenen Fundkom
plex stammt, und zwar ausschlieBlich zusammen mit Sahama-Keramik, lăBt sie 
sich ziemlich genau in die Mitte des 8. Jahrhunderts v.u.Z. datieren. 

Der Axthammer gehort zu den Kultstăben der vorskythischen Zeit. Die 
unverzierten, hammerartigen Werkzeuge aus Horn sind aus der Saharna- und 
Cozia-Kultur, der Spătcernolessker Kultur des Mitteldnjestrs 1 3  und der 
vorgeschichtlichen Siedlung Teleac in Transsylvanien 14  bekannt. ln einigen 
Einzelheiten und der Verzierung nach entspricht die Axt aus Hlingeni den zufiillig 
gefundenen Artefakten aus dem Donezker-Gebiet 1 S und dem Axthammer aus der 
Vororjol-Bestattung16. Die im Dnjestr-Gebiet in vorskythischem Kontext gefunde
nen hammerartigen Werkzeuge lassen auch das Stiick aus Hlingeni an den Anfang 
oder in die erste Hălfte des 8. Jh. v.u.Z. datieren. 

Wir mochten bemerken, daB das vogelartige GefaBchen mit Fill3en (Taf. 1,2 1 )  
Vergleiche in  der mitteleuropăischen Hallstattradition findet, wo aus Grabstătten der 
entwickelten Stufe der Umenfelderkultur vogel- und stiefelartige GefăBchen bekannt 
sind 1 7. Aber die besten Entsprechungen bestehen zu den vogelartigen Bronzege
fiiBen vom Ende der Spătbronzezeit in Ungarn18. Unser vogelartiges Hlingeni-GefâB 
liiBt sich an das Ende des 9. Jh. bis erste Hălfte des 8. Jh. v.u.Z. datieren. 

Insgesamt wird der friihhallstattzeitliche Horizont der Saharna-Kultur von 
Hlingeni II in das 9. Jh. bis in die erste Hălfte des 8. Jh. v.u.Z. datiert. 
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Erstmals wurden in der S iedlung Hlingeni II geschlossene Saharna
Şoldăneşti-Komplexe aus der Mitte oder der zweiten Halfte des 8. Jh. v.u.Z. fest
gestellt. Hierzu rechnen wir die Gruben, in denen sich frilhere Funde des Sahama
Typs, meistens auf dem Boden oder in seiner Nahe fanden, bzw. die Basarabi
Şoldăneşti-Materialien. Sie kamen în den mittleren und oberen Teilen der Gruben
fiil lungen vor, dabei war das Verhaltnis zwischen den Sahama- und Basarabi
Şoldăneşti-Komplexen gleich (Taf. 1,23; 11, 1 5- 17; IIl,3 .7. 1 1 - 1 2). Ein Teil solcher 
Komplexe wurde auch Kultkomplexen zugeschrieben, da die darin gefundenen 
Ritualansamrnlungen mit. typischen Basarabi-Şoldăneşti-Gefiillen vergesellschaftet 
waren (Taf. IIl,3 .7. 1 1 - 12). Die geschlossenen Sahama-Şoldăneşti-Komplexe zeu
gen von der Koexistcnz der Saharna- und Basarabi-Şoldăneşti-Kulturen in der 
ganzen zweiten Halfte des 8. Jh. v.u.Z. 

Das obere Datum der Sahama-Kultur, namlich Mitte des 8. Jh. v.u.Z., gibt 
gleichzeitig den Zeitpunkt der Entstehung der Basarabi-Şoldăneşti-Kultur im 
Gebiet zwischen Dnjestr und Pruth an. Ausgehend von Hlingeni II darf angenom
men werden, daB die ins Gebiet zwischen Dnjestr und Pruth eingedrungene neue 
Welle der thrakischen Bevolkerung, mit der man die Entstehung der neuen Basa
rabi-Şoldăneşti-Kultur verbindet l 9, nicht zur volligen Verdrangung der Saharna
Bevolkerung fiihrte, sondem, daB der Wechsel der Bevolkerung friedlich verlief, 
und bestimmte beim Aschenplatz festgestellte Riten im Verlaufe des gesamten 8 .  
Jh. v. u.Z. beibehalten wurden. 

Ein bedeutender Anteil des Cemolessk-Geschirrs, das auch Gegenstande aus 
der Ritualansammlung des Aschenplatzes miteinschlieBt (Taf. Ill,6), zeugt vom 
Vorhandensein eines gewissen Anteils der Cernolessk-Bevolkerung in der Sied
lung und ihrer urunittelbaren Teilnahme an gewissen rituellen Aktivitaten. 

Auf der Zitadelle der Siedlung Hlingeni II konnte erstmals der als einmalig 
geltende Aschenplatz der Sahama-Kultur mit Menschenopfergaben erforscht wer
den. Es gibt nur vereinzelte Beispiele von den mit dem Schadelkult und dem 
Opfern von Menschen verbundenen Riten, die in den hallstattzeitlichen und 
Lushiz-Denkmalem Mitteleuropas und in den spatbronze- und skythenzeitlichen 
nordpontischen Kulturen festgestellt wurden20. 

Die vorgeschichtliche Siedlung Hlingeni II war im 9.-8. Jh. ein Zentrum der 
Saharna-Kultur, das auf die Nachbarstamme eine Anziehungskraft ausiibte, die in 
die kulturelle und ideologische Sphare der Beziehungen und Kontakte der Trager 
der Sahama-Kultui- einbezogen waren. 
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Tafel I. Funde der Saharna-Kultur und der vorgeschichtlichen Siedlung von Hlin
geni II ( 1 -2, 1 7  - Knochen; 16- 1 8  - Horn; 4-9, 19 ,  2 1 -23 - Ton; 10- 1 5  - Bronze). 
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Tafel II. Die Haupttypen des Tafelsgeschirrs des Sahama-Kultur-Horizontes der 
vorgeschichtlichen Siedlung von Hlingeni II. 
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Tafel III. Die Haupttypen des Kilchen- und Tafelgeschirrs des Saharna-Kultur
Horizontes (4-6, 1 3) und des Basarabi-Şoldăneşti-Kultur-Horizontes ( 1 -3 ,  7- 12) 

der vorgeschichtlichen Siedlung von Hlingeni II. 
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