
Beginn und Dauer der Urnenfelderkultur in Siidfrankreich

Von Peter Schauer, Mainz

Wolfgang Kimmig zum 65. Geburtstag

In den letzten Jahren ist eine groBe Zahl urnenfelderzeitlicher Funde aus 

Slid- und Sudostfrankreich bekannt geworden (Abb.l), die dazu veranlassen, 

die bisherigen Ansichten iiber Beginn und Dauer der dortigen Urnenfelderkultur 

neu zu uberdenken*. Gestiitzt auf die Forschungen von P. Bosch-Gimpera* 1, 

G. Kraft2, J. Maluquer de Motes3, M. Almagro4, C. F. C. Hawkes5, G. Fabre6, 

M. Louis7 und insbesondere auf die Ausgrabungsergebnisse der Geschwister 

Taffanel8 im Languedoc erarbeitete W. Kimmig9 eine Gliederung der siid- 

franzdsischen Urnenfelderkultur. Vor allem dem Urnenfeld von Mailhac (Ar. 

Narbonne, Dep. Aude)10, das zu der unweit gelegenen Bergsiedlung Cayla 

gehort, maB er, da sich die Fundstiicke des Graberfeldes und der Siedlung gut 

miteinander vergleichen lassen, besondere Bedeutung fur seine Stufenabfolge 

der sudfranzosischen Urnenfelderkultur zu. Die derart erarbeitete Chronologie 

fand er in der Belegungsfolge der Urnenfelder-Friedhofe von Millas (Ar. Per

pignan, Dep. Pyrenees Orientales)11 und von Agullana (Prov. Gerona)12 be- 

statigt. Fur die alteste Stufe der sudfranzosischen Urnenfelderkultur (Mail

hac I) vermutete Kimmig einen Zeitansatz irgendwann im 7. Jahrhundert, fur 

die jiingste Phase (Mailhac III) etwa die zweite Halfte des 6. Jahrhunderts und 

kam zu dem SchluB, daB Urnenfelder vom Typ Mailhac I gegeniiber ihren nord-

* Vortrag auf der Jahrestagung der Deutschen Verbande fur Altertumsforschung 1974 in 

Koln.
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11 P. Ponsich u. A. de Pous, Etudes Roussillonaises 1, 1951, Iff.

12 P. de Palol, La necropolis hallsthttica de Agullana (Gerona). Bibl. Praehist. Hispana 1 

(1958). Der Autor nimmt zwei aufeinanderfolgende Einwanderungen der Trager der Urnenfelder

kultur auf der Iberischen Halbinsel an, eine altere um 800 v. Chr. (Graberfeld von Can Missert bei 

Tarrasa) und eine jiingere um 750 v.Chr. (Graber der Stufe Agullana I).
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alpinen Verwandten mit einer Verspatung von 200 bis 300 Jahren auftreten13. 

Aufgrund dieser Chronologie nahm Kimmig fur die Ausbreitung der Urnen- 

felderkultur in Sudfrankreich an: ,,Wahrend der alteren Urnenfelderzeit (Ha A 

und B) greift die nordalpine Urnenfelderkultur weit nach Frankreich binein. 

Ausgangsgebiet ist dabei das Rheintal, aus dem Elemente der Untermainisch- 

Schwabischen und der Rheinisch-Schweizerischen Gruppe nach Westen ge- 

langen. Die Urnenfelderkultur erreicht mit dem ihr eigenen charakteristischen 

Kulturbesitz im Siiden etwa den Raum von Lyon .... In einer jiingeren Phase, 

die jedoch zeitlich kaum vor dem Ende des 8. Jahrhunderts liegen kann, setzt 

sich die Bewegung weiter nach Siiden fort. Rhoneabwarts wird die Provence, 

das Languedoc, das Roussillon und von dort uber die Pyrenaen hinweg Kata- 

lonien erreicht“14. Bereits 1935 hatten E. Vogt15 und kurz darauf F. Holste16 

auf spatbronze- und urnenfelderzeitliche Funde sudlich von Lyon hingewiesen. 

Diese Beobachtungen hielt Kimmig aber offenbar fur wenig beweiskraftig und 

beriicksichtigte sie deshalb auch nicht, als er seine Theorie von einem lang- 

dauernden ,,Ausbreitungsstau“ der franzosischen Urnenfelderkultur bei Lyon 

begriindete.

N. K. Sandars17 bestritt Kimmigs Theorie von der ,,Rhdnetal-Barriere“ 

mit dem Hinweis auf die friih- und jungurnenfelderzeitlichen Depotfunde von 

Clans (Ar. Nice, Dep. Alpes-Maritimes)18 (Taf. 22), Ribiers (Ar. Gap, Dep. 

Hautes-Alpes)19 und Reallon (Ar. Gap, Dep. Hautes-Alpes)20, die sudlich von 

Lyon gefunden wurden, konnte aber ihrerseits keine alterurnenfelderzeitlichen 

Graber in dem vermeintlich siedlungsleeren Gebiet nachweisen.

W. Schiile21 hat in jiingster Zeit, ausgehend von den ,,Problemen der 

Eisenzeit auf der Iberischen Halbinsel“, eine auf typologischen Vergleichen 

basierende Parallellisierung mitteleuropaischer und siidfranzdsisch-iberischer 

Urnenfelderstufen vorgenommen, wobei er die Taffanel/Kimmig-Stufen neu 

gliederte:

Taffanel Stufe I = Ha A 

Taffanel Friihstufe II = Ha A 

Taffanel Spatstufe II = Ha B 

Taffanel Stufe III = Ha C 

Taffanel Stufe IV = Ha D

Ausgehend von diesen Untersuchungen soil hier anhand von teilweise erst 

kiirzlich bekanntgewordenen siid- und sudostfranzosischen Grab- und Depot-

13 Kimmig a.a.O. (Anm. 9) 54.

14 Ebd. 95.

15 E. Vogt, Germania 19, 1935, 123ff.

16 F. Holste, Prahist. Zeitschr. 30-31, 1939-40, 412ff., bes. 427 Abb. 4.

17 N. K. Sandars, Bronze Age Cultures in France (1957) 283 ff.

18 A. Guebhard, Congres Prehist. de France 6, 1910, 733 ff.

19 F. Audouze u. J.-C. Courtois, Les Epingles du Sud-Est de la France. PBF. XIII 1 (1970) 

Taf. 27, B.

20 Ebd. Taf. 26. 27, A.

21 W. Schiile, Jahrb. RGZM. 7, 1960, 59ff.; ders., Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halb- 

insel. Madrider Forsch. 3 (1969) 37ff.
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Depotfund von Clans (nach A. Guebhard). Verschiedene MaBstabe.
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Abb.l. Karte der wichtigsten urnenfelderzeitlichen Fundplatze in Sudfrankreich und Nordost- 

spanien.

funden ein neues Chronologiegeriist fur die sudfranzbsische Urnenfelderkultur 

vorgelegt werden (Abb. 2).

Die Fruhphase der Urnenfelderkultur ist in Slid- und Sudostfrankreich 

vor allem durch Depotfunde, aber auch durch Einzelfunde (Abb. 3) hinreichend 

belegt. Hierzu gehdren z.B. die Funde von Clans (Ar. Nice, Dep. Alpes-Mariti- 

mes)22 (Taj. 22), Reventin-Vaugris (Ar. Vienne, Dep. Isere)23 und La Riviere- 

Drugeon (Ar. Pontarlier, Dep. Doubs)24, wahrend der Depotfund von Vernaison

22 Guebhard a.a.O. (Anm. 18).

23 Courtois, Cahiers Rhodaniens 7, 1960, 3ff.

24 J.-P. Millotte, G. Cordier u. P. Abauzit, Revue Arch, de 1’Est et du Centre-Est 19, 1968, 

32 Nr. 39-41 Abb. S. 35.
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(Ar. Lyon, Dep. Rhone)25 neben fruhurnenfelderzeitlichen Gegenstanden eine 

groBere Anzahl aus dem Endabschnitt der mittleren Bronzezeit enthalt, 

ebenso der Nadelfund von Vers (Ar. Nimes, Dep. Gard)26 (Abb.4,A).

Abb. 2. Stufenabfolge der Urnenfelderkultur in Slid-, Siidost- und Siidwestfrankreich.
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Dies gilt auch fur die kurzlich entdeckten Graber aus der Grotte des 

Duffaits, La Rochette (Ar. Angouleme, Dep. Charente) (Abb.4,B~D).

Dariiber hinaus sind auch einige charakteristische friihurnenfelderzeitliche 

Grabinventare bekannt, wie z.B. von Cremieu (Ar. La Tour-du-Pin, Dep. 

Isere)27 (Abb. 5, A) und Audincourt (Ar. Montbeliard, Dep. Doubs)28 sowie ver- 

einzelt Hbhlenfunde wie z.B. Grotte d’Ebbou bei Vallon-Pont-d’Arc (Ar. 

Largentiere, Dep. Ardeche)29 (Abb.8,A).

Abb. 3. Friihurnenfelderzeitliches Ringgriffmesser von Orange (Ar. Avignon, Dep. Vaucluse) 

(nach S. Gagniere, Gallia Prehist. 6, 1963, 337 Abb.2). M. 1:2.

Aus der alteren Urnenfelderzeit (Hart/Gammertingen-Stufen der siid- 

deutschen Chronologie) liegen aus dem gesamten Untersuchungsgebiet reich- 

lich Funde aus Nekropolen, Siedlungen, Hohlen und Einzelfunde vor. Nach 

Schiiles Forschungen sind die Stufen Taffanel I und Taffanel Ila (Friihstufe) 

gleichzusetzen mit der alteren Urnenfelderzeit; dabei kbnnen vor allem die

25 Courtois a.a.O. (Anm. 23).

26 G. Mingaud, L’Homme Prehist. 3, 1905, 225ff. Abb. 98.

27 A. Bocquet, Gallia Prehist. 12, 1969, 234ff. Abb. 48, 4-7. - Audouze u. Courtois a.a.O. 

(Anm. 19) Taf. 23, A.

28 Kimmig, Revue Arch, de 1’Est et du Centre-Est 2, 1951 Taf. 9, b. -Millotte, Le Jura et 

les Plaines de Saone aux ages des metaux. Ann. Univ, de Besangon 59 (Arch. 16) 1963, 262 Nr. 28 

Taf. 33,1.2. Der Armring gehort vermutlich nicht zu den Nadeln.

29 J. Audibert u. L. Delord, Revue Arch, de 1’Est et du Centre-Est 10, 1959, 17 Abb. 6, 1.



Abb.4. A Neun der elf Nadeln des Depotfundes von Vers (nach J.-L. Roudil). B Bestattung 2 

aus der Grotte des Duffaits, La Rochette (Ar. Angouleme, Dep. Charente). 0 Bestattung 6 aus 

der Grotte des Duffaits. D Bestattung 7 aus der Grotte des Duffaits (B-D nach J. Gomez, Bull. 

Soc. Prehist. Fran?. [Etudes et Traveaux] 70, 1973, 418ff. Abb. 16.20.22). Verschiedene MaBstabe.
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Abb. 5. A Grabfund von Cremieu (nach F. Audouze u. J.-C. Courtois). B Brandgrab von Ascros 

(nach S. Gagnidre). 1-8 M. 2:5; 9-16 M. 1:2.



Abb.6. Brandgrab 17 aus dem Graberfeld von Las Fades (nach M. Louis u. 0. u. J. Taffanel).

1.7 M. 1:2; 2-6,8-9 M. 1:4,
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Rasiermesser als Leitformen gelten30, deren nachste Verwandte im Alpenraum, 

Oberitalien und im mittleren Donaugebiet beheimatet sind31. Auch die Zy- 

linderhalsgefaBe (meist als Ossuarien gebraucht) stehen trotz geringer Ab- 

weichungen (StandfiiBe mit und ohne kleine Durchlochung32, letzteres kenn- 

zeichnend fur Taffanel Ila) jenen der nordalpinen und solchen mittel- und ost- 

franzbsischer Urnenfeldergruppen so nahe, daB sie gleichalt sein miissen.

Die Nekropole von Las Fades (Gde. Pepieux, Ar. Carcassonne, Dep. 

Aude)33 gehbrt bis auf wenige Graber (aus der ersten Stufe der jungeren Urnen- 

felderzeit) insgesamt der alteren Urnenfelderzeit (Abb. 6) an, wobei man dar- 

iiber rechten kbnnte, ob in einzelnen Grabinventaren noch friihurnenfelderzeit- 

liche Gegenstande vorhanden sind (z.B. in Grab 1, 15 oder unter den Lese- 

funden34). Desgleichen nehmen die Nekropolen von Le Moulin bei Mailhac (Ar. 

Narbonne, Dep. Aude)35, Millas (Ar. Perpignan, Dep. Pyrenees-Orientales)36, 

Quarante (Ar. Beziers, Dep. Herault)37, Can Missert bei Tarrasa (Prov. Barce

lona)38 und von Agullana (Prov. Gerona)39 im alteren Abschnitt der Urnen

felderzeit ihren Anfang (Abb. 7), an dessen Beginn auch das Brandgrab von 

Ascros (Ar. Nice, Dep. Alpes-Maritimes)40 (Abb.5,B) steht. Zahlreiche alter- 

urnenfelderzeitliche Pundstiicke sind auch aus den sudfranzbsischen Hohlenund 

Grotten bekannt, so z.B. aus der Grotte de 1’Hortus bei Valflaunes (Ar. Mont

pellier, Dep. Herault)41, Grotte du Prevel bei Pont-Saint-Esprit (Ar. Nimes,' 

Dep. Gard)42, Grotte des Chats bei Saint-Remy-de-Provence (Ar. Arles, Dep. 

Bouches-du-Rh6ne)43, Grotte de Roucadour bei Themines (Ar. Figeac, Dep.

30 Louis u. Taffanel a.a.O. (Anm. 8) II 29 Abb. 16, 1-4.

31 Vgl. etwa: K. H. Wagner, Nordtiroler Urnenfelder. Rom.-Germ. Forsch. 15 (1943) 

Taf. 35, 10. 13. - H. Muller-Karpe, Beitrage zur Chronologie der Urnenfelderkultur nbrdlich und 

sudlich der Alpen. Rom.-Germ. Forsch. 22 (1959) Taf. 103, 18-25; 130, B 2; 133, 1. - P. Patay, 

Arch. Prt. 81, 1954, 40. - A. Jockenhovel, Die Rasiermesser in Mitteleuropa. PBF. VIII 1 (1971) 

90 Nr. 106 Taf. 64, C.

32 Kimmig a.a.O. (Anm. 9) halt diese Besonderheit fur so bedeutsam, daB er die siid- 

franzosischen ZylinderhalsgefaBe von den mitteleuropaischen der alteren Urnenfelderzeit trennt. 

Bedenkt man jedoch, daB es sich bei der siidfranzosisch-nordostspanischen Urnenfelderkultur 

nicht um einen direkten Ableger der Urnenfelderkultur aus der Zone nordlich der Alpen handelt, 

so sind Sonderbildungen an von der Form her alterurnenfelderzeitlichen GefaBen kein Indiz 

dafiir, die gesamte Kultur gegeniiber dem Kerngebiet etwa um 200-300 Jahre spater anzusetzen, 

zumal dann auch dort die Parallelen fehlen.

33 Louis u. Taffanel, Gallia 6, 1948, 1 ff.; dies., Le premier Age du Fer languedocien II (1958) 

77 ff.

34 Ebd. 128 Abb. 106. 35 Ebd. 7ff.

36 Ponsich u. de Pous a.a.O. (Anm. 11).

37 Abbe J. Giry, Cahiers Figures de Prehist. et d’Arch. 9, 1960, 147ff.

38 Vgl. Literaturangaben bei Maluquer de Motes a.a.O. (Anm. 3) 122 Anm. 5, dazu 

ebd. Taf. Iff.

39 de Palol a.a.O. (Anm. 12).

40 S. Gagniere, Gallia Prehist. 6, 1963, 366ff. Abb. 51.

41 Louis u. Taffanel a.a.O. (Anm. 8) 147 Abb. 18. - Sandars a.a.O. (Anm. 17) 291 

Abb. 86.

42 Ebd. 291 Abb. 86, 1. - J.-L. Roudil, L’Age du Bronze en Languedoc Oriental. Mem. 

de la Soc. Prehist. Fran£. 10 (1972) 178 Abb. 66.

43 Louis u. Taffanel a.a.O. (Anm. 8) I 62 Abb. 39. — Sandars a.a.O. (Anm. 17) 287 Abb. 84.
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Lot)44 (Abb.8,C), Grotte du Gaougnas bei Cabrespine (Ar. Carcassonne, Dep. 

Aude)45 46 (Abb. 10, C) und Grotte du Hasard bei Tharaux (Ar. Ales, Dep. Gard) 

(Abb. 8,B)^; zur gleichen Zeit beginnen einige der Hohensiedlungen, so Roc de 

Conilhac (Gde. Gruissan, Ar. Narbonne, Dep. Aude)47 und Cayla bei Mailhac 

(Ar. Narbonne, Dep. Aude)48.

Abb. 7. tjbersicht uber die Belegungsdauer sudfranzosischer und iberischer Urnenfelder.
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Die altere Stufe der jungeren Urnenfelderzeit (Pfeddersheim/Kornwest- 

heim-Stufe der siiddeutschen Chronologie) ist in Sudfrankreich durch Grab-, 

Depot-, Siedlungs- und auch durch Weihefunde nachgewiesen. Grabinventare 

dieser Friihphase liegen aus den Nekropolen von Le Moulin, Millas, Quarante, 

Can Missert bei Tarrasa, Agullana und Mola (Prov. Tarragona)49 vor, wobei 

die Belegung des Friedhofes von Mola erst in dieser Stufe beginnt. Von den 

jiingerurnenfelderzeitlichen sudfranzbsischen Depotfunden gehdren vor allem 

jene von ,,LaFarigouriere“ beiPourrieres (Ar. Toulon, Dep. Var)50 (Abb. 9;10,A)

44 J. Arnal, L. Couchard u. M. Lorblanchet, Archivo Prehist. Levantina 12, 1969, 55ff.

45 J. Guilaine, L’Age du Bronze en Languedoc Occidental, Roussillon, Ariege. Mem. de la 

Soc. Prehist. Fran<j. 9 (1972) 258 Abb. 92, 1.

46 Roudil a.a.O. (Anm. 42) 156 Abb. 55.

47 Louis u. Taffanel a.a.O. (Anm. 8) I 76 ff.

48 Ebd. 81 ff.

49 Vgl. Anm. 35-39. - S. Vilaseca, El poblado y necropolis prehistoricos de Mola (Tarragona). 

Acta Arqu. Hispanica 1 (1943).

50 Courtois, Cahiers Rhodaniens 4, 1957, 36ff.
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(obschon das zugehbrige, verzierte Griffangelmesser [Abb.lO,A15] in anderen 

Vergesellschaftungen alter sein kann), von Albertville (D6p. Savoie)51, von 

Peyriac-Minervois (Ar. Carcassonne, Dep. Aude)52 (Abb.lO,E), von Ribiers 

(Ar. Gap, Dep. Hautes-Alpes)53, von Villar-d’Arene (Ar. Briangon, Dep. 

Hautes-Alpes)54 und vermutlich auch der reiche Schmuckhort von Benevent- 

et-Charbillac, La Loubiere (Ar. Gap, Dep. Hautes-Alpes)55 sowie vermutlich 

jener von Goncelin (Ar. Grenoble, Dep. Isere)56 jener alteren Stufe an. Der 

riesige Depotfund von Larnaud (Ar. Lons-le-Saunier, Dep. Jura)57 enthalt 

sowohl typische Formen der alteren als auch der spateren Stufe der jungeren 

Urnenfelderzeit und kann demnach nur allgemein fur die zweistufige jiingere 

Urnenfelderzeit in Slid- und Sudostfrankreich in Anspruch genommen werden.

Als Weihegabe eines Mannes wird man das zusammen mit einem Lappen- 

beil in einem Hbhlensaal der Grotte de la Violette bei Vallon-Pont-d’Arc (Ar. 

Largentiere, Dep. Ardeche)58 (Abb.lO,B) gefundene Griffzungenschwert be- 

zeichnen durfen. Die Fundstiicke gehdren der alteren Stufe der jungeren Urnen

felderzeit an.

Gleichalt sind zahlreiche Funde’ aus Siedlungen und Hbhlen, aus denen 

auch altere Funde bekanntgeworden sind, so z.B. Grotte de la Boche bei 

Courchapon (Ar. BesanQon, Dep. Doubs)59, Grotte de la Clapade bei Millau 

(Dep. Aveyron)60 (Abb.8,D) und Grotte de Laval de Nize bei Lunas (Ar. 

Lodeve, Dep. Herault)61 (Abb.lO,D).

Die letzte Stufe der siidfranzdsischen Urnenfelderkultur (Ihringen/ 

Mauern-Stufe der suddeutschen Chronologic) ist hauptsachlich in einigen 

charakteristischen Funden fafibar, die dann unmittelbar zur entwickelten 

Eisenzeit (Stufe der bronzenen und eisernen Hallstatt-Schwerter) mit den auch 

aus der Zone nordwarts der Alpen bekannten Bronzen, aber weitgehend ver- 

schiedenartiger Keramik iiberleiten. Stufendefinierend sind u.a. vor allem die 

Depotfunde von Reallon (Ar. Gap, Dep. Hautes-Alpes)62, von Briod (Ar. Lons- 

le-Saunier, Dep. Jura)63 und von Rieu-Sec (Gde. Cazouls-les-Beziers, Ar. Be-

51 E. Chantre, Materiaux pour 1’Hist. Prim, et Nat. de 1’Homme 8, 1873, 52f. Taf. 3.

52 Guilaine, Cahiers Ligures 16, 1967, 136ff. Abb. 6. 7.

53 Audouze u. Courtois a.a.O. (Anm. 19) Taf. 27, B.

54 A. Bataille, Rhodania 1964, Ease. 2, 3ff. - Audouze u. Courtois a.a.O. (Anm. 19) Taf. 29, 

B; 30.

55 Ebd. Taf. 21. 22. 56 Ebd. Taf. 29, A.

57 Chantre, Etudes paleoethnologiques dans le Bassin du Rhone. Age du Bronze 1 (1875) 

Taf. 40ff. - L. Coutil, Congres Prehist. de France 9, 1913, 451 fl. Taf. 1-6.

58 J. Combier, Gallia Prehist. 2, 1959, 213f. Abb. 29.

59 Kimmig, Revue Arch, de 1’Est et du Centre-Est 5, 1954, 9 Abb. 1.

60 Louis u. Taffanel a.a.O. (Anm. 8) I 53ff. Einige GefaBe stimmen z.B. unmittelbar 

mit jenen aus dem Keramikfund von Hohlandsberg (Dep. Haut-Rhin, Alsace) (J.-J. Hatt, 

Gallia Prehist. 11, 1968, 358ff. - Ch. Bonnet, Bull. Soc. Prehist. Fran?. [Etudes et Traveaux] 

70, 1973, 455ff.) uberein, was im Hinblick auf die vermutete Herkunft der siidfranzosischen 

Urnenfelderkultur von Bedeutung ist.

61 J. Audibert u. J. Bousquet, Bull. Mus. d’Anthr. Prehist. de Monaco 4, 1957, 266 Abb. 

10, 4.

62 Audouze u. Courtois a.a.O. (Anm. 19) Taf. 26; 27,A.

63 Coutil a.a.O. (Anm. 57) 443ff.



Abb. 8. A Grotte d’Ebbou (nach J. Audibert u. L. Delord). B Grotte du Hasard (nach J.-L. 

Roudil). C Grotte de Roucadour (nach J. Arnal, L. Couchard u. M. Lorblanchet). D Grotte 

de la Clapade (nach M. Louis u. 0. u. J. Taffanel). Verschiedene MaBstabe.



Abb. 9. Depotfund von ,,La Farigouriere“ bei Pourrieres (nach J.-C. Courtois). M. 1:3.



Abb. 10. A Depotfund von „La Farigouriere“ bei Pourrieres (nach J.-C. Courtois). B Opferfund 

aus der Grotte de la Violette bei Vallon-Pont-d’Arc (nach J. Combier). C Grotte du Gaougnas 

bei Cabrespine (nach J. Guilaine). D Grotte de Laval de Nize bei Lunas (nach J. Audibert u. 

J. Bousquet). E Auswahl aus dem Depotfund von Peyriac-Minervois (nach J. Guilaine). 1-18. 

20.22-23 M. 1:3; 19 M. 1:4; 21 M. 1:2.
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ziers, Dep. Herault)64 (Abb. 11-13), sodann vermutlich die Sichelhorte von Sa- 

vournon (Ar. Gap, Dep. Hautes-Alpes)65 und von Beaurieres (Ar. Die, Dep. 

Drome)66, wahrend der Depotfund von Durban-Corbieres (Ar. Narbonne, Dep. 

Aude)67 ganz am Ende jener Spatstufe der jiingeren Urnenfelderzeit seinen 

Platz hat und jener von Carcassonne (Dep. Aude)68 neben alteren Stiicken 

bereits eisenzeitliche Typen der Stufe der siidfranzbsischen Hallstatt-Schwerter 

(und vielleicht auch solche der Stufe der bronzenen und eisernen Kurzschwerter 

mit Antennenknauf?) enthalt.

An Grabfunden dieser Stufe sind u. a. zu nennen: Chaveria, Grabhiigel IX 

(Ar. Lons-le-Saunier, Dep. Jura)69, und Bregnier-Cordon (Ar. Belley, Dep. 

Ain)70; von den gleichalten Siedlungen und Hohlenfundplatzen seien nur die 

schon seit den vorangehenden Stufen belegte Grotte de la Roche bei Cour- 

chapon (Ar. Besangon, Dep. Doubs)71, die Grotte du Levant de Leaunier bei 

Malaucene (Ar. Carpentras, Dep. Vaucluse)72 und die Uferrandsiedlungen vom 

See von Bourget (Dep. Savoie)73 sowie die Siedlung von Baous de la Salle 

(Gde. Bize-Minervois, Ar. Narbonne, Dep. Aude)74 aufgefuhrt.

Aufgrund der neueren slid- und siidostfranzosischen Urnenfelderfunde er- 

gibt sich fur die sudfranzdsischen und nordostspanischen Kulturverhaltnisse 

vom 13.-8. Jahrhundert v.Chr. das aus Mitteleuropa bekannte Bild. Wie dort 

setzt in Siidfrankreich und vermutlich auch ungefahr gleichzeitig in Nordost- 

spanien die Urnenfelderkultur im 13. Jahrhundert - wenngleich nicht mit der 

aus Mitteleuropa gelaufigen Blute - ein und wahrt kontinuierlich bis zum 

Beginn der Eisenzeit.

Die auf geringerem Fundmaterial basierende, lange Jahre giiltige An- 

nahme von einer retardierenden franzosischen Urnenfelderkultur sudlich von 

Lyon, die erst um 800 v.Chr. in Siidfrankreich und Nordostspanien heimisch 

wird, muB nach dem Dargelegten modifiziert werden.

64 Guilaine a.a.O. (Anm. 45) 291 ff. Abb. 112-114.

65 Courtois, Bull. Soc. Prehist. Fran£. 58, 1961, 21 ff. Abb. 2.

66 Ebd. Abb. 3.

67 H. Muller, L’Homme Prehist. 7, 1909, 140ff.

68 Guilaine, Revue Arch, de Narbonnaise 2, 1969, Iff.

69 Millotte, Gallia Prehist. 12, 1969, 475ff. Die Grabbeigaben jener Nekropole vermitteln 

neue Erkenntnisse zum tfbergang von der Urnenfelder- zur Hallstattzeit.

70 Kimmig, Revue Arch, de 1’Est et du Centre-Est 3, 1952, 166 Abb. 33.

71 Ders. a.a.O. (Anm. 59) 13 Abb. 4.

72 S. Gagniere, L. Germand, J. Granier, Les armes et les outils protohistoriques en bronze. 

Inventaire des Coll. Arch, du Mus. Calvet d’Avignon 2 (1963) 57f. Nr. 84. Taf. 17f.

73 Sandars a.a.O. (Anm. 17) 230ff.

74 Guilaine a.a.O. (Anm. 45) 313 Abb. 123.



Abb. 11. Auswahl aus dem Depotfund von Rieu-Sec, Gde. CazouIs-les-Beziers (nach J. Guilaine).

M. 1:2.



Abb. 12. Auswahl aus dem Depotfund von Rieu-Sec, Gde. Cazouls-les-Beziers (nach. J. Guilaine).

M. 1:2.



Abb. 13. Auswahl aus dem Depotfund von Rieu-Sec, Gde. Cazouls-les-Beziers (nach J. Guilaine).

M. 1:2.


