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Izvleček 

Gracarca je hrib s tremi vrhovi na jugovzhodnem bregu 
Klopinjskega jezera na Spodnjem Koroškem, nad katerim 
se dviga za okroglo 200 m. Poselitvenozgodovinsko sta bila 
s srednjim vrhom, Gracarco v ožjem pomenu, občasno povezana 
Sentjurij na vzhodu in Dreiseenblick na zahodu. Obsežna 
visokosrednjeveška terasiranja (v zvezi z gradom na Šentjuriju) 
so v veliki meri uničila ostanke železnodobnega naselja. Pri 
sondažnih izkopavanjih so bili zato odkriti le skromni sledovi 
zgradb: ostanki hiš, zgrajenih iz lesenih soh na kamnitih 
podstavkih in iz p lohov, ilovnat pod in poznokel t sko-
zgodnjerimski vodni zbiralnik. Najdbe - pri najbolj dragocenih, 
ki so jih odkrili roparski iskalci, najdišče ni popolnoma zanesljivo 
- segajo v čas od 9. do 1. st. pr. Kr. (Ha B3 - LT D2). Eno 
grobišče je bilo na južni strani, nad Grabaljo vasjo. Takoj v 
začetku rimske dobe s e j e prebivalstvo verjetno predvsem iz 
gospodarskih razlogov (cesta, kamnolom lehnjaka, glinokopi) 
preselilo na območja severno od tod do Drave. 

Abstract 

Gracarca is a hill with three peaks on the southeastern 
shore of Klopeiner Lake in Lower Carinthia, above which it 
rises ca. 200 meters. The central peak, Gracarca proper , was 
periodically related in terms of settlement to Sentjurij on 
the east and Dreiseenblick on the west. The extensive high 
mediaeval terraces (related to the castle at Sentjurij) destroyed 
the remains of the Iron Age settlement to a great extent. 
Thus only modest traces of buildings were discovered in test 
excavations: remains of houses built of horizontal planks and 
vertical logs on stone foundations, a loamy floor, and late 
Celtic - early Roman cistern for water. The finds extend from 
the 9th to the 1st centuries BC (Ha B3 - LT D2). The richest 
finds were discovered by treasure hunters and their provenience 
is not entirely secure. One cemetery was on the southern 
side, above Grabelsdorf. At the beginning of the Roman period, 
the inhabitants moved to the region north of this towards 
the course of the Drava River, primarily for economic rea-
sons (a road, a tufa quarry, clay pits). 

D e r G r a c a r a s t o c k , wie m a n geneig t wäre zu 
sagen, ist ein d re i t e i l ige r , h e u t e d icht bewa lde -
ter Mi t t e lgeb i rgss tock am südös t l i chen U f e r des 
K l o p e i n e r Sees (Abb. / ) , den er um rund 200 m 
ü b e r r a g t . ' E r setzt sich aus d e m Dre i seenb l ick 
im Wes ten , de r G r a c a r c a in de r Mi t te und d e m 
G e o r g i b e r g im O s t e n z u s a m m e n . Das Area l des 
G r a c a r c a s t o c k e s , d e r a u s w e i c h e m t e r t i ä r e m 
Konglomeratgestein aufgebaut ist, umfaß t bei einer 
W e s t - O s t - A u s d e h n u n g von etwa 2 km und e ine r 

maximalen N o r d - S ü d - A u s d e h n u n g von etwa 1 km 
insgesamt e ine F l äche von b e i n a h e 1,5 km 2 . D a r -
in f inden sich zah l r e i che H a l b h ö h l e n , angebl ich 
auch H ö h l e n . 

Da im Wort G r a c a r c a d e r s lowenische S t a m m 
grad=Burg s teckt , s c h e n k t e ihr be re i t s Oswald 
Mengh in 1927 bei se inen in wei ten Teilen Ö s t e r -
re ichs b e t r i e b e n e n F e l d f o r s c h u n g e n B e a c h t u n g . 
Mangels von ober f läch l ich s ich tbaren Wallspuren 
o d e r B a u r e s t e n auf de r G r a c a r c a v e r b a n d er die 

1 Zusammengefaßt bei P Gleirscher, Urzcitliche Siedlungsreste im Bereich der Gracarca am Klopeiner See in Unterkärnten. 
Gracarca-Bericht I, Carinthia 1 183, 1993, 33-93; hier auch Hinweise zum älteren Schrifttum; ders., Neues zum Gracarca-
Friedhof über Grabelsdorf. Gracarca-Bericht 2, Carinthia I 18h, 1996, im Druck; ders., Ein hallstattzeitliches Haus und ein 
spätkeltischcs Wassersammelbccken auf der Gracarca sowie eine spatmittelalterliche Wchranlage am Georgiberg. Gracarca-
Bericht 3, Carinthia I 187, 1997, im Druck; vgl. auch kurz ders.. Ergrabene Geschichte. Archäologie am Klopeiner See (St. 
Kanzian 1993); ders., Die Keltensiedlung auf der Gracarca. Eine archäologische Spurensuche um den Klopeiner See mit Ausblicken 
auf den Kärntner Kaum und bis ins Mittelalter (St. Kanzian 1996). - Grabungskurzberichte in Eundher. Österr. 31, 1992, 454 
und 476 f.; ebd. 32, 1993, 713 sowie ebd. 33, 1994, 535 und 623. 



Abb. 1: Die Gracarca von Völkermark t (Nordos t en ) aus 
gesehen, im Vordergrund der Draustausee. Im Osten (links) 
der Georgiberg, im Westen (rechts) der Dreiseenblick. 
SI. 1: Pogled na Gracarco ob Klopinjskem jezeru iz Velikovca 
(s severovzhoda). V ospredju dravsko umetno jezero. Vzhodni 
(levi) vrh je Šentjuri j , zahodni (desni) Dreiseenblick. 

Namengebung mit den Über res ten der mittelal-
terlichen Burg am östlich anschließenden Georgiberg 
(625 m ü. M.), die bereits zwischen 1060 und 1070 
urkundlich erwähnt wird.2 Sie erhob sich auf einer 
etwa 70 m langen, 15-20 m brei ten, steil abfal-
lenden schmalen Rippe. Wallspuren an der West-
seite, die gerne dieser Burg oder der Eisenzeit 
zugerechnet wurden , können f rühes tens im 15. 
Jah rhunder t en ts tanden sein. Tonscherbenfunde 
vom Georgiberg dat ieren ins Hochmit te la l ter , in 
die Spätantike und in die gesamte Eisenzeit. Noch 
die heu t igen O r t s n a m e n von U n t e r b u r g und 
Oberburg , am nordwest l ichen bzw. am südöstli-
chen Fuße des Georgiberges gelegen, knüpfen an 
diese Burg an. Aus Unterburg wurde letzthin auch 
eine bronzene emailverzier te Scheibenfibel mit 
Kreuzigungsdarstellung bekannt. Sie ist der Phase 
Köttlach II, damit dem V. Jah rhunde r t , zuzuwei-
sen. 3 

Die westliche Erhebung des Gracarcastocks , 
der sog. Dreiseenblick (672 m ti. M.), ist eine im 
oberen Teil flache haubenförmige Kuppe mit 
steilen Abhängen . 4 Die markante Terrassierung 

in ihrem obersten Bereich ließ Franz X. Kohla, 
den verdienten ehrenamtl ichen Erforscher der 
K ä r n t n e r B u r g e n k u n d e , an e ine A b s c h n i t t s -
befestigung denken, die sich als reiner "Erdwall", 
ja als Terrass ierungsmaßnahme, erwies. In meh-
reren Suchschnitten kamen zwar Tonscherben ans 
Licht, Spuren einer Feuerstel le oder eines Baues 
konnte Kohla am Dreiseenblick aber nicht do-
kumentieren. Es fällt auf, daß alle Funde vom Drei-
seenblick der spätkeltischen Zeit zuzuweisen sind, 
dieses Areal also allein damals in die Gracarca-
Siedlung einbezogen war. 

Am Südabhang der Gracarca wurden vom Fuße 
der Danielskirche (625 m ü. M.) schließlich mehrfach 
G r a b f u n d e bekannt . 5 Ein f rühmi t te la l te r l iches 
Rei tergrab enthielt unter anderem einen fränki-
schen Rei tersporn und eine spätawarische wein-
rankenverzier te Riemenzunge der Zeit um 730, 
die den Toten als "Anführer der Karantanen" (ban) 
ausweisen dürf ten. Möglicherweise sind dem eine 
spätant ike Glasperle und etwas Keramik aus ei-
nem wenig erforschten Gräberfeld in der südwest-
lich vorgelager ten Senke a n z u s c h l i e ß e n / ' D o r t 
befand sich während der gesamten Eisenzeit der 
Friedhof der Gracarca-Bewohner , überlagert von 
einem "Gründe rg rab" . 

Nach diesen e in le i t enden Bemerkungen zu 
Umfeld und Topographie wenden wir uns nun dem 
Forschungsstand auf der Gracarca (687 m ü. M.) 
selbst zu.7 Die Gracarca ist ein länglicher, von 
Nordost nach Südwest s t re ichender Höhenrük-
ken mit steilem, vielfach terrassiertem Nord- und 
schroffem Südabfall . Im westlichen Bereich zie-
hen zwei Arme nach Norden bzw. nach Süden. 
Als Kohla 1950, sechzigjährig, erstmals auf der 
Gracarca Begehungen durchführ te , glaubte er zu-
nächst, in den umfangreichen Terrassierungen ein 
verstürztes Wallsystem und aufgrund zahlreicher 
L e s e f u n d e die größte spätkel t ische Terrassen-
siedlung im Kärntner Raum erkennen zu können. 
Einer solchen Siedlung ordne te er auch mit Blick 
zum Forschungsstand am Magdalensberg im Umfeld 

Gleirscher (Anm. 1, Gracarcu-Ucricht 1) 35-37; R. Jernej , Gracarca , Georgiberg und Stein im Mittelalter, ebd. 95-
106; dies., Zum Fundmaterial aus der Versuchsgrabung am Georgiberg im Jauntal im Jahre 1964, ebd. 107-119. 

1 F. Glaser , Fine frühmit te la l ter l iche Scheibenfibel mit Kruzifixdarstcllung aus der Gemeinde St. Kanzian, Carinthiu 
I 183, 1993, 205-207; Gleirscher (Anm. I, Gracarca-Bericht I) 37. - Zur Periodisierung der Kött lachcr Kultur kurz ders., in: 
Kärnten Archiv (Wien 1993) Blatt-Nr. 01007. 

4 Gleirscher (Anm. I, Gracarca-Hericht 1 ) 4 6 f. 
^ Fhd. 48-53; 1 •". Szameit, P. Stadler , Das frühmit te la l ter l iche Grab von Grabelsdorf bei St. Kanzian am Klopcincrscc. 

Kärnten, Arcli. Aus fr. 77, 1993, 213-242; I Szameit, Zu Funden des S. Jahrhunder t s aus Kärnten, Ada Histriac 2, 1994, 82. 
84, Taf. 2: 5-13. 

h Zugehörige spätant ikc und frühmit te la l ter l iche Siedlungsfunde fehlen auf der Gracarca vorerst. Aus strategischen 
Gründen ein Castrum vermutet bei Jantsch, Milt. Anthr. (lex. 68, 1938, 379. Vereinzelte spätant ikc Funde liegen mittlerweile 
vom Georgiberg und aus dem Bereich des Gräber fe ldes über Grabelsdorf vor. 

7 Gleirscher (Anm. I, Gracarca-Bcricht I) 38-46. 



en t sp rechende r Amtshand lungen bzw. Funkt io-
nen m e h r e r e m u t m a ß l i c h e Fe lsmale z u : 8 d a z u 
zählen der " O p f e r s t e i n " oder "Fürs tens i tz" am 
Os tabhang der sog. Tempelkuppe, eine angeblich 
drei tei l ige Wanne am Nordsporn sowie mehre re 
"heilige H ö h l e n " mit ha lbkre is förmigen Nischen 
am Südabhang . In allen Fällen handel t sich je-
doch ohne jeden Zweifel um die Negat ivabdrücke 
e ines mit te la l ter l ichen bis rezen ten Mühls te in-
bruches . 

In den 50er und 60er J ah ren füh r t e Kohla in 
Form schaufe lb re i t e r Suchgräben im gesamten 
Bereich der Gracarca zahlreiche Sondagen durch. 
Dabei waren ihm nur spärl iche Beobach tungen 
zum Befund beschieden, die er so zusammenfaß t : 
"wurden nicht nur Feuers te l l en mit t ö n e r n e m 
Haushal tsgeschirr innerhalb ehemal iger dunkler , 
fettiger Wohnböden (mit Tierknochen, Holzkohle-
stückchen belegt) , sel ten auch Bruchstücke hall-
statt- und latenezeitlicher Metallgegenstände sowie 
Schlackenbrocken aufgedeck t , sondern - wie auf 
dem Katharinenkogel bei Tscherberg - auch Steine 
o d e r k le ine S t e i n g r u p p e n als E c k s t ü t z e n f ü r 
G e b ä u d e (im Abs tand 2 x 3 m, 3 x 4 m ode r 2,5 
x 3 m) und niederes Trockenmauerwerk zur berg-
seitigen Hangs icherung . Von der Keramik, we-
der jener älteren auf den höhcrgelegenen Terrassen, 
noch von den unteren, konnte bisher der geschlos-
sene Scherbensa tz fü r wenigstens ein G e f ä ß aus 
dem von Buchen- und Fichtenwurzeln dicht durch-
zogenen, meist nur bis zu 30 cm s tarken, steini-
gen G r u n d geborgen werden . Eine s t ra t igraphi-
sche Klarheit war bei aller Vorsicht, selbst an gün-
s t iger g e l a g e r t e n S te l l en , aus dem s e l t s a m e n 
G e m e n g e nicht zu e r r e i chen . " 

1954 hob Kohla e inen 50 cm hohen Graph i t -
ton-Kochtopf mit Kammstrichverzierung aus dem 
Bereich am o b e r e n N o r d a b h a n g hervor, dessen 
Scherben er auf engs tem Raum auf lesen konnte , 
ohne ihm ein Gehniveau oder eine Herdstel le zu-
o r d n e n zu k ö n n e n . 9 E ine aus F lußs te inen zu-
s a m m e n g e f ü g t e Feuers te l le der Hal l s ta t tku l tu r 
konnte er 1957 zusammen mit m e h r e r e n r ingför-
migen Webstuhlgewichten in nächster N ä h e frei-
legen.1 0 Auch a n d e r n o r t s f anden sich zwar al-
lenthalben verschiedenste Tbnscherben und mehr-
fach "in wirrem Durche inander Ste inse tzungen" , 
allein kam nirgends ein intakter I lausgrundriß ans 
Licht. An einer Stelle am westlichen Nordabhang 

Abb. 2: Gracarca 1992, Sektor B2/36, Planum 2. Das ober-
ste Schichtpaket (Humus und künstlich aufgebrachte leh-
mig-sandige Erdschicht, die alle Terrassen gleichmäßig über-
decken) ist abgehoben, der verlagerte Kulturschutt zeich-
net sich dunkel ab. Zu erkennen ist außerdem ein Suchschnitt 
von Kohla. 
Sl. 2: Gracarca ob Klopinjskem jezeru 1992, sektor B2/36, 
planum 2. Zgornji plasti (humus in umetno nanesena ilovnato-
peščena zemlja), ki enakomerno prekrivata vse terase, sta 
odstranjeni. Premaknjena kulturna ruševina je temnejše barve. 
Vidna je tudi sonda Kohle. 

war eine Trockenmauer talseitig teilweise dreilagig 
erhalten geblieben, auf der, wie Hüttenlehmbrocken 
zeigen, ein möglicherweise aus zwei Räumen von 
fast quadra t i schem Grundr iß zusammengese tz ter 
Blockbau aufgelegen hat . Eine zeitliche Z u o r d -
nung war über das e inmal mehr völlig ve rmengte 
Fundgut nicht zu gewinnen. 1 1 

Daran knüpfen jene Beobachtungen an, die im 
Rahmen der 1992 vom Landesmuseum für Kärn-
ten in Z u s a m m e n a r b e i t mit dem Wissenschaft l i -
chen Verein 5000 Jahre Gracarca und der Gemeinde 
St. Kanzian am Klopeiner See wieder au fgenom-
menen systemat ischen Un te r suchungen auf der 
Gracarca gewonnen werden konnten . Die Terras-
s ierung ist in ihrer heut igen Form demnach nicht 
ant ik, sondern hochmit te la l ter l ich , was auch für 
andere vergleichbare Urzeitsiedlungen im Kärntner 
Raum gelten dürf te (Abb. 2). Es handelt sich dabei 
um eine au fwend ig und systematisch be t r i ebene 
Tcrrassierung, in die der urzeit l iche Kulturschutt 
wei tes tgehend gleichsam als mit t lere Ausglcichs-
schicht e ingebunden ist und die gegenübe r den 
bes t ehenden urzei t l ichen Terrassen o f f e n b a r be-
trächtlich versetzt ist. Während die (spät)keltischen 
Funde so am stärksten und weitgehendsten in Mit-

K Ebd. 53-55, (>3 f.; vgl. ergänzend A. l lube r , Keifnitz: Opfer - , Bier- oder Mühlstein?, Kärntner Landsmannschaft 1993/ 
12, 12-17, 

'' Glcirseher (Anm. I, Gracarca-Berichi 1 ) 4 0 f. 
10 Ebd. 41. 
11 Ebd. 43 f. 



Abb. 3: Gracarca 1993-1994, Sektor E l -2 . Planum 7 (links) und Konservierung (rechts) . Am linken Bild sind das hangseitige 
westliche Ende des Baues zu e rkennen , die daran anknüpfende Brandschicht sowie eine weitere Steinsetzung. 
Sl. 3: Gracarca ob Klopinjskem jezeru 1993-1994. sektor E l -2 , planum 7 (levo) in konservaeija (desno) . Na levi sliki je 
mogoče prepoznati proti pobočju obrnjeni zahodni konec stavbe, do njega segajočo žganinsko plast in še en niz kamnov. 

l e idenschaf t gezogen wurden , bl ieben ä l tere Be-
f u n d e wenigs tens teilweise e rha l t en . 

So fanden sich im Vorfeld der Gipfelkuppe Über-
reste e iner einst gut 80 cm t ie fen g rubena r t igen 
Ver t ie fung und zweier wohl zugehör iger Pfos ten-
löcher , die der b e g i n n e n d e n Eisenzei t ( H a B3) 
zuzurechnen sind.1- Allein war auch deren Boden-
niveau durch spätere, noch urzeitliche Planierungs-
m a ß n a h m e n berei ts abgetragen. Einer davon sind 
S p u r e n e i n e s h a n g p a r a l l e l e n j ü n g e r h a l l s t a t t -
zc i t l i chcn H a u s e s mit e i n e m b r a n d g e r ö t e t e n 
L e h m b o d e n z u z u r e c h n e n , auf dem sich noch 
m e h r e r e r ingförmige , t öne rne Webgewichte fan-
d e n . 1 ' Bergseit ig war de r Boden auf weite Tfeile 
von e inem kurvenförmigen schmalen Hol/ .kohle-
band begrenzt , Über res te e iner f lechtwerkart igcn 
Wandkonstrukt ion? Nordwärts war der Boden we-
gen s p ä t e r e r T e r r a s s i e r u n g s m a ß n a h m e n kaum 
mete rbre i t e rha l t en gebl ieben. W ä h r e n d einige 

g rößere Steine, die südlich paral lel zum Lehm-
boden liegen, d ieser Hauss t ruk tu r nicht mit letz-
ter Sicherhei t zugeo rdne t werden können , erga-
ben sich an e inem ähnl ichen Befund t ie fer un t en 
am N o r d h a n g konk re t e r e Da ten zum hallstat t-
zei t l ichen Hausbau . 

Der gleichfalls infolge eines Brandes verziegelte 
L e h m b o d e n wird im Süden im Abs tand von ca. 3 
m von g r ö ß e r e n Ste inen mit f lacher Obe r se i t e 
b e g l e i t e t (Abb. .?).14 Zwei S te ine im West te i l 
d ien ten als Auf lage fü r die Pfos ten der Eckkon-
struktion. Ein im Feuer zerborstener Stein im Osten 
lag ursprüngl ich wohl auf den be iden südlich an-
grenzenden Steinen auf. Es handelt sich demnach 
um einen S t ände rbau , dessen Pfosten durch die 
Unterlage großer Steine vor der Bodenfeuchtigkeit 
geschützt wurden , wie man es noch heu te etwa 
an zahlreichen Käsen im Gailtal beobachten kann. 
Da t rotz des Brandes keine Hinweise auf I ' lecht-

12 Ebd. 64 f. 
13 Ebd. (>8. 
14 Grabung 1993; Sektor EI/81-82 (Gracarca-Bcricht 3) 



Abb. 4: Gracarca 1994, Sektor G l . Der westliche Teil des Wassersammelbeckens im Bereich der Forstwegkurve. Am linken 
Bild sind der Wandverputz und das starke Gefäl le des Felsens gut zu erkennen, am rechten der talseitige Fundamentvor-
sprung und die Eckkonstrukt ion. 
Sl. 4: Gracarca ob Klopinjskem jezeru 1994, sektor G l . Zahodni del vodnega zbiralnika na območju ovinka gozdne ceste. 
Na levi sliki sta vidna stenski omet in močno padajoča skalna podlaga, na desni pa proti dolini obrnjeni razširjeni temelj in 
vogalna konstrukcija. 

werkwände (verziegel ter Hü t t en l ehm) vorliegen, 
darf man an Bohlenwände denken. Das Dach mag 
mit Schindeln oder wahrscheinl icher mit Schilf 
gedeckt gewesen sein. Derlei Häuser sind im Alpen-
raum etwa auch in de r Ostschweiz nachgewiesen 
worden . 1 5 Dami t zeigt sich, daß neben den von 
Kohla e r f a ß t e n Blockbauten mit Trockenmauer -
socke ln w ä h r e n d d e r H a l l s t a t t k u l t u r auf d e r 
Graca rca auch S t ä n d e r b a u t e n bekannt waren . 

Für die kelt ische oder spätkel t ische Zeit lie-
gen, wie angedeute t , gegen mancherlei Erwar tung 
nur äußers t spär l iche B e f u n d e vor. Dazu zählt 
vielleicht eine aufwendige Tferrassierungsmaßnahme 
am N o r d f u ß der G i p f e l k u p p e . 1 6 Man ha t te aus 
dem Konglomeratgestein Schollen gebrochen und 

sie hier als Eckvers tä rkung der obers ten Terras-
se e ingebracht . Die hochmit te la l te r l iche Planie-
rung ging so tief, daß sämtl iche zugehör ige Bon-
denniveaus dort bef indl icher Bauten einmal mehr 
abrasiert worden sind, sich möglicherweise allein 
deren un te rs te Reste f anden : g rößere Steine und 
zwei in e twa k o r r e s p o n d i e r e n d e r e c h t e c k i g e 
Ausnehmungen im Fels, in denen einst Holzpfosten 
ve ranker t gewesen sein könn ten . 

Eine rundliche Lehmtenne am nördlichen Arm 
der Graca rca lag schon in abschüssigem Gelän-
de teils am Fels, teils auf e iner S te inro l l ie rung 
auf . In de ren U n t e r b a u kam hal ls ta t tzei t l iches 
F u n d g u t zu tage . 1 7 Schlacken- und Luppen te i l e 
weisen auf einen Zusammenhang mit einer Schmie-

15 R. S te inhauscr -Zimmcrmann, Ein späthallstat tzeit l iches Haus auf dem Montl ingerberg - Überlegungen zu einem 
Rekonstruktionsversuch, in: Archäologie in Gebirgen (Festschrift E. Vonbank), Sehr. d. Vorarlberger Landesmus. , R. A, 5 
(Bregenz 1992) 105-107. 

Gleirscher (Anm. 1, Gracarca-Bcricht 1)66-71. 
17 Ebd. 61. 



de. Eine Untersuchung ergab für ein Luppenstück 
von der Graca rca e inen Kohlens to f fgeha l t zwi-
schen 1,5 % und 1,8 %, was e inem gerade noch 
schmiedbaren , sehr kohlens tof f re ichen Stahl ent-
spricht, wie man ihn vom Magda lensbe rg kennt . 
Dem lassen sich Schmiedewerkzeug und Eisen-
ba r ren un te rsch ied l icher Form anschl ießen, die 
ein d i f fe renz ie r tes Schmiedehandwerk anzeigen. 

Berei ts 1959 erschloß Kohla im mit t le ren Teil 
des Nordabhanges , dor t wo heute die Fors ts t raße 
um die Kurve f ü h r t , ein Wasse r sammelbecken 
mit Est r ichboden. 1 8 Dieses Wassersammelbecken 
konnte 1993, nach dem Bau der Forststraße, wieder 
lokalisiert und in der Folge wei tgehend freige-
legt werden (Abb. 4). Die talseitige " D a m m m a u e r " 
des teilweise in den Felsen e ingea rbe i t e t en Bau-
werks war 1,5 m stark ( = 5 röm. Fuß) und ha t te 
talseit ig zusätzlich e inen 15 cm ( = 1/2 Fuß) brei-
ten Fundamen tvo r sp rung . Die nach Süden füh-
renden Schenkel waren nur 1,2 m ( = 4 Fuß) breit . 
Sie banden spitzwinkelig (70° bzw. 77,4°) an die 
talseit ige Maue r an. Die bergsei t ige Begrenzung 
konn te wegen der S t r a ß e n f ü h r u n g bisher nicht 
erschlossen werden . Dennoch können die Bau-
maße einigermaßen abgeschätzt werden. Die lichte 
Weite an der Nordse i t e be t rägt 15,45 m ( = 51 1/ 
2 Fuß) , die be iden Schenkel waren wohl rund 10 
m lang. D a r a u s ergibt sich ein Volumen von 100 
bis 150 m3 bzw. ein Fassungsvermögen von 100.000 
bis 150.000 I, was e inem ähnl ichen Bauwerk am 
Magdalensberg gut entsprechen würde.'1 ' Die Nut-
zung des Objekts als Wassersammelbecken erhellt 
insbesondere aus dem Wandverputz , durchse tz t 
mit Z i e g e l m e h l , das ihn w a s s e r u n d u r c h l ä s s i g 
machte . Der Bau fällt durch die M a u e r t e c h n i k 
völlig aus dem von der Graca rca und von ande-
ren keltischen Siedlungen Bekannten heraus, läßt 
sich nur durch enge Kontak te zum römischen , 
hochqual i ta t iv ausges ta t t e ten Hande l s empor ium 
am Magdalensberg erklären. Nur dort konnte man 
auch die notwenigen Handwerker bekommen. Daß 
man in e inem so wicht igen Punkt wie der Was-
serversorgung eher neue Techniken übernahm denn 
etwa im Wohnbere ich , wird aus dem Fes thal ten 
an t rad i t ione l len S t ruk tu ren vers tändl ich . 

Was die B e f u n d e zum Aufbau und damit zur 
D a t i e r u n g der zahl re ichen Terrassen anbe langt , 
so e r k a n n t e Kohla schon 1959, daß diese keiner-
lei fortifikatorischen Charakter hatten.2 0 Sie waren 

in m e h r e r e n Phasen zwischen der Eisenzei t und 
dem Hochmittelalter entstanden. Zum allergrößten 
Teil feh len sogar Spuren e iner hö lzernen ode r 
s te inernen Setzung zum besseren Halt des Schütt-
materials. Die heute sichtbaren Geländeter rassen 
geben also ke inen l inearen Einblick in die Aus-
d e h n u n g de r u rze i t l i chen S ied lungen auf de r 
Gracarca, erhielten im Hochmittelalter ihre heutige 
Form (vgl. Abb. 2). 

Der Dat ie rungsrahmen der Siedlungsfunde auf 
der Graca rca ers t reckt sich, wie Kohla berei ts im 
wesent l ichen e rkann t hat , von der beg innenden 
Eisenzei t bis ans E n d e der La teneze i t , also vom 
9./8. J a h r h u n d e r t bis ca. 15 v. Chr. , der Zei t der 
römischen L a n d n a h m e in Nor ikum. 2 1 Dabei wird 
man eher an eine Kontinuität denn an dazwischen 
anzuse tzende S ied lungsabbrüche zu denken ha-
ben, ohne daß dies funk t iona le bzw. damit ver-
bundene qualitative Kontinuität implizieren würde. 
Die urzei t l iche Bes iedlung scheint auf Terrassen 
untersch ied l icher G r ö ß e locker über den gesam-
ten N o r d h a n g der Gracarca vers t reut gewesen zu 
sein. Sie e r re ich te bere i t s während der Halls tat t -
kul tur eine gewisse Dichte . Die s tärks te Besied-
lung ist fü r die späte Keltenzei t (2./1. J ah rhun -
dert v. Chr . ) a n z u n e h m e n , als es auch reichlich 
Eisenverarbe i tung gab und auch der westlich vor-
ge lager te Dreiseenbl ick in die Siedlung e inbezo-
gen war. Ein leidiges Kapitel der jüngeren Gracarca-
Forschung stellt de ren He imsuchung durch Son-
dengänger dar, die offenbar während der 80er Jahre 
reichlich metal l isches Fundgut fo r tge t ragen ha-
ben. 2 2 In ve rsch iedenen Sammlungen im In- und 
Aus land d ü r f t e n sich f re i l i ch auch F u n d e mit 
anderen Fundorten darunter gemischt haben, ohne 
daß zu bezweifeln wäre , daß ein Gut te i l d ieser 
Stücke tatsächlich von der Graca rca ode r de ren 
engerem Umfeld s tammt , andere zumindest auch 
aus dem ( U n t e r ) K ä r n t n e r Raum. Ein reichhalt i -
ges F u n d s p e k t r u m dieser Art bef inde t sich, wie 
die S a m m e l a u f n a h m e n beispielhaft zeigen sollen, 
in de r Nähe von Stu t tgar t (Abb. 5) und soll vom 
L a n d e s m u s e u m für Kärn ten zurückgekauf t wer-
den. 

Das S ied lungsende und de ren S t ruk tur schei-
nen — bei ungleicher Vorbesiedlung — insbeson-
dere mit den spär l ichen Da ten vom Maria Saaler 
Berg nördlich von Klagenfur t gut vergleichbar zu 
sein, wo sich damit frei l ich die Frage der Wallzu-

IN Ebd. 4.1 f. - Sektor G l und G2. 
' ' ' II. Vetters, Die Terriissenhiiuser, Das Gebäude südwestlich des lo rums , Curinthia I 15(>, l()(>(), 3H6 ff. 

Entgegen anderen auch modernen Einschätzungen; Lit. dazu bei Gleirscher (Anm. I. Gracarca Bericht I) 45. 
21 Ebd . 81-91. 

Ebd. 4(> mit Anm. 32. 
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Abb. V Keltische l 'unde von der Graearea(?) , Slg. Kapitzkc, Stut tgart . Gürtel te i le (M. = 1:2), Herdgerät (M. = 1:4), Lan-
zenspitzen (M. 1:4) und große Küchenmesser (M. = 1:3). 
Sl. 5,- Keltske najdbe / Gracaree ob Klopinjskem jezeru (?). Zbirka Kapitzke, Stuttgart . Deli pasov (M. = 1:2), ognjiSčni 
pribor (M. • 1:4), sulične osti (M. = 1:4) in veliki kuhinjski noži (M. = 1:3). 



Ordnung verbindet.-23 Trotz eines unbestrei tbaren 
Antei ls an der Produktion des ferrum Noricum, 
einer beachtl ichen Siedlungsgröße (bis zu 10 ha) 
und einer damit wohl zu verbindenden zentral-
örtlichen Funktion gibt es bislang auf der Gracarca 
keine Hinweise auf eine Befestigungsanlage. Auch 
griff man nur in einem Fall, beim Wassersammel-
becken, wohl aus hygienischen Gründen auf rö-
mische Bautechnik zurück. Im Gegensatz zum 
römischen Hande l sempor ium auf dem Magda-
lensberg liegen am Maria Saaler Berg und auf der 
Gracarca offenbar Siedlungen der einheimischen, 
s tark ke l t i s ie r ten Bevö lkerung vor uns, de ren 
gegenseit iges Verhältnis und Rolle im keltischen 
S t a m m e s g e f ü g e wei te r erhel l t zu we rden ver-
d ient . 

Schon für die f rühe römische Kaiserzeit man-
gelt es nicht an Funden im nördlichen Vorfeld der 
Gracarca , hin zur Drau. Dies dür f te weniger als 
zwangsweise Umsiedlung denn vielmehr als Re-
aktion auf römische Wohnkul tur und neuart ige 
Erwerbsmöglichkei ten zu verstehen sein, etwa in 
bezug zur Römers t r aße zwischen Virunum/Zoll-
feld und Celeia/Celje, zum Tuf f s t e inb ruch in 
Peratschitzen oder zu einer Lehmgrube in Kleindorf 
I s tehen. Der Kalktuffabbau ist zwar noch nicht 
durch Werkzeugfunde u. ä. m., indirekt aber durch 
die Verwendung entsprechender Bausteine - Quader 
und Keilsteine bei Gewölbekonstruktionen, Pfei-
lern und Grabbauten - seit augusteischer Zeit belegt. 

G rab funde - Brandbesta t tungen in Urnen - ka-
men nahe der Straße Virunum-Iuenna-Celeia im 
Bereich Peratschi tzen/Srejach mehrfach , zuerst 
1905 beim Bau der "k.-k. priv. Südbahngesellschaft", 
ans Licht.24 Zu den Al t funden zählen neben ei-
ner eisernen Schere, einer bronzenen Gürtelschnalle 
und einer Urne zwei qualitätvolle Krüge (Lagynoi), 
von denen einer (Form 479) bei einem Bomben-
anschlag auf das S tad tmuseum Völkermarkt im 
Jahre 1979 verloren ging, der andere (Form 477) 
erhal ten blieb. Beide Krüge da t ie ren ins f rühe 1. 
J ah rhunde r t n. Chr. , sind etwas älter als ein ähn-
liches Stück, das zuletzt in einem Brandgrab im 
nahen E b e r n d o r f 2 5 ans Licht kam. 

E n d e der 50er Jahre konnte ein Brandgrab auf 
einer zungenförmigen Hochter rasse knapp über 

den Kalktuffbrüchen von Peratschitzen26 näher un-
tersucht werden. Unter den Streufunden im Umfeld 
finden sich auch spätkeltische Gefäßbruchstücke, 
da run te r sog. Graphi t tonware . Die 0,6 m hohe 
rechteckige Grabgrube (1,05 x 1,4 m) war mit roh 
behauenen Tuffbrocken ohne die Verwendung von 
Mörtel ausgekleidet worden. Der Boden der Grab-
kammer war mit einer 15 cm starken asche- und 
kohlehältigen Schicht, den Rückständen des Schei-
te rhaufens , bedeckt . An der nördlichen Schmal-
seite der G r a b k a m m e r s tanden ein großer , mit 
einem Gi t te rmus te r verzier ter Topf (H. 22 cm), 
der als Urne diente und neben dem Leichenbrand 
auch Trach te lemente und ein kleines e isernes 
Messer enthiel t , sowie zu seinen Seiten je ein 
kleineres Gefäß, eines davon ein Becher. Sie zeigen 
Trank- und Speisebeigaben an, denen das kleine 
Messer zuzuordnen ist. Die e rha l tenen Tracht-
e lemente sind zwei bronzene Fibeln provinzial-
römischer Machart (Typ der kräft ig profi l ier ten 
Fibel), ein e infacher b ronzener Fingerring und 
ein bronzener offener tordierter Armreif mit Ring-
öse (Dm. 8 cm). Der Grab fund datiert damit in 
die erste Hälf te des 1. J ah rhunde r t s n. Chr. und 
ist einer durchschnittl ich ausgestat te ten Frau zu-
zuweisen. 

Dem ist ein e infacher marmorne r Grabt i tu lus 
(40,9 x 51,5 cm) anzufügen, der 1988 beim Pflü-
gen in S re j ach 2 7 beobach te t wurde . Die Bear-
bei tungsspuren von Spitz- und Flachmeißel sind 
noch gut zu erkennen. Die Inschrift mit den knapp 
5 cm hohen Buchstaben lautet: Iuvenalis /et Bausu 
B(- - -) / H(- - -) ser(vi) v(ivi) f{ecerunt) sibi / et 
Ursula f(ilio) /an(noriim) XXV. Das heißt: Juvenalis 
und Bausu, Sklaven des B( ) H( ), ließen (das 
Grabmal ) bei Lebzeiten für sich und für ihren 
Sohn Ursulus err ichten, der im Alter von 25 Jah-
ren starb. Der Name Juvenalis leitet sich von der 
Bezeichnung des jugendlichen Lebensalters ab und 
ist als Cognomen durchaus geläufig. Der Name 
seiner Gattin ist keltischen Ursprungs (kelt. Bauson 
[männl.] bzw. Bauso [weibl.]), die Endung auf -u 
bei keltischen Frauennamen sehr geläufig. Wes-
sen Sklaven die beiden waren, ist wegen der star-
ken Kürzung (B. 11.) nicht mehr zu entschlüsseln; 
man könnte rein spekulativ an die in Kärnten gut 

R. Egger, C. Prasehniker, Ausgrabungen auf dem Maria-Saaler Berge, Ctirinlliia I 126, 1936, 87-92; A. Ogris, Eine 
keltische Fundmünze vom Maria Saaler Berg, Carinlhia I 173, 1983, 111 f. - Möglicherweise sind dieser Siedlung die Grabfunde 
von Atschalas im Norden Klagenfur ts zuzuweisen: H. Müller-Karpe, Zeugnisse der Hiurisker in Kärnten, Carinlhia I 141, 
1951, 626, 634, Abb. 6: 1-6. 

~4 F. Cilaser, Eine römische Grabinschrif t aus Srejach (Jaunta l ) , Carinlhia I 179, I9H9, 53 mit Anm. 9. 
25 Ders., Archäologisches vom Hemmaberg und aus dem Jauntal , Carinlhia I 174, I9S4, 40 ff. 
2(1 H. Dolenz, Zwei römerzcit l ichc G r ä b e r f u n d e aus dem Jaunta lc in Kärnten, Carinlhia I 150, I960, 625 ff. 
2 7 Glaser (Anm. 24) 51 ff. 



bezeugte Familie der Barbier denken. Der Sohn 
der beiden trägt einen Namen mit dem äußerst 
gebräuchlichen Worts tamm Urs-, d. h. Bär. An-
laß für die Errichtung des Grabmales war der frühe 
Tod des Sohnes. Aus den Bearbeitungsspuren des 
Grab t i t u lu s läßt sich r ekons t ru i e r en , daß die 
Inschrift einst in einem einfachen, aus Bruchsteinen 
gemauer ten Grabbau eingelassen war, der sich 
über einem Grab der oben beschr iebenen Form 
befand. 

Zuletzt wurden römische Grab funde der Zeit 
um 100 n. Chr. aus Kleindorf I bekannt,2K darunter 
ein Soldatentel ler und eine einfache Urne mit 
prof i l ier tem Rand. Ein quali tätvoller marmor-
ner F r a u e n k o p f mit e i n h e i m i s c h e r no r i sche r 
Haube, einer sog. Modiusmütze, ist diesen Grab-
funden zuzuordnen. Die beiden Friedhöfe in der 
Zone zwischen Gracarca bzw. Klopeiner See und 
Drau erbrachten insbesondere Funde aus dem 1. 
J a h r h u n d e r t n. Chr . Mit ihnen ist die f r ü h e 
S ied lungsver lagerung von der Graca rca nach 
Norden gut zu belegen. 

Römische Münzen wurden nahe der Draubrücke 
bei St. Marxen, am "Römerweg" in Klopein (As 
des Nerva [96-98 n. Chr.]) und in Grabelsdorf 
(Domitian [81-96 n. Chr.]) aufgelesen.2gSie können 
siedlungsgeschichtlich nicht weiter ausgewertet 
werden. Isoliert bleiben derweil auch die römi-
schen Marmor f r agmen te aus Grabelsdorf . Rö-
mische Funde, vor allem Fibeln, kamen auch reich-
lich am Steiner Berg ans Licht, wobei man an ein 
Heiligtum denken könnte . 

Aus Gori tschach bei Möchling am Südwestfuß 
des Steiner Berges, schon in der Gemeinde Rück-
ersdorf , kennt man Teile einer römischen villa(?) 
aus dem 3. Jah rhunder t n. Chr.3 0 Zu ihrer Aus-
s t a t t u n g g e h ö r e n Res te f e ine r Wandma le re i , 
Marmorverkleidung und eine Hypokaustenheizung. 
Wahrscheinlich sind die " R ö m e r s t e i n e " in der 
Kirche von Stein mit den zu dieser villa gehöri-
gen Grabbau ten zu verbinden. An der südlichen 
Außenmauer dieser Kirche findet sich ein Seiten-
pilaster von einer römischen Grabädikula, der mit 
einem Akanthusrankenmot iv verziert ist. In der 
Altarmensa des Seitenaltares, der den Grabschrein 
der Hildegard von Stein trägt, ist ein römischer 
Grabt i tu lus (1,0 x 0,73 m) aus dem 2./3. Jahr-
hunder t vermauer t : 3 1 Pusio / C(ai) Valen/tini Fla/ 
viser(vus) v(ivus) f{ecit) /s(ibi) [et Te]rtiae/c[on(iugi) 
pi]en{tissimae) et / Boniatae / socre. Das heißt: 
Pusio, der Sklave des Caius Valentinius Flavus 
hat (das Grabmal ) zu Lebzeiten für sich und sei-
ne frömmste Gattin Tertia und die Schwiegermutter 
(richtig:socrn() Boniata err ichtet . Alle Personen 
tragen lateinische Namen. Die Buchstaben der 
Inschrift werden von oben nach unten je Zeile 
immer kleiner, von 10 cm Höhe bis zu 4,3 cm Höhe. 
Die nachträgliche Ausmeißelung in der 5. und 6. 
Zeile diente zur Aufnahme der Reliquien im Altar. 
Vor der Kirche lagen in den 30er Jahren zwei 
Marmorquader, die ebenfalls als Grabspolien an-
zusehen sind. Zwei Glasfläschchen unter den Reli-
quien der hl. Hildegard gelten als römerzeitliche Balsa-
marien. 

Poznokeltske in zgodnjerimske najdbe na območju Gracarce 
ob Klopinjskem jezeru (Spodnja Koroška) 

Povzetek 

Hrib Gracarco na jugovzhodnem bregu Klopinjskcga jezera 
na Spodnjem Koroškem sestavljajo trije vrhovi (.v/. / ) : Scntjurij 
na vzhodu (625 m nm. v.). Gracarca na sredi (687 m ntn. v.) 
m Dreisecnblick na zahodu (672 nt nm. v.). Višinsko naselje 
se tako dviga nad jezerom za okoli 200 m, nad rikarsko visoko 
teraso na jugu pa za okoli 100 m. Vrli Gracarca ima obliko 
podolgovatega hrbta, ki se razprostira od severovzhoda proti 
jugozahodu ter ima s t rmo severno in južno pobočje . Na 
severnem so številne terase. Na zahodnem delu se vlečeta 
dva kraka proti severu oz. jugu. Zaradi korena#r«</- v imenu 

je že Oswald Mcnghin domneval, da je tu stalo prazgodovinsko 
naselje. Domneva je bila v tridesetih letih dokazana. Franz 
X. Kohla, častni kustos Deželnega muzeja v Celovcu, je v 
petdeset ih in šestdesetih letih opravil prve raziskave naselja 
in na tej podlagi izoblikoval posamezne delne ugotovitve. 
Do zdaj je ostala nedokazana njegova domneva o zelo velikem 
gradišču. 

Deželni muzej za Koroško od leta 1992 dalje ponovno 
arheološko raziskuje Gracarco. Tfakoj se j e izkazalo, da povsod 
vidne terase niso bivalne terase ali zravnani nasipi, ampak 

I'. Gleirscher, Futulber. Osten. 31, 1992, 476 f. 
Unpubl . ; Landesmuseum für Kärnten, Klagenfurt . 

1,1 I Jantsch, Archäologischer Fundbericht |93l ,Can' / i / / i /u I 122, 1932, 31 ff.; II. Kenner, Antike römische Wandmalerei 
in Kärnten. Carinthia I 140, 1950, 168 f. 

" F. Jantsch, Archäologischer Fundbcricht 1937, Carinthiu I 128, 1938, 116. 



da gre za visokosrednjeveške kmetijske terase, morda za 
vinograde (si. 2). Srednjeveško terasiranje, ki se verjetno pojavlja 
tudi na številnih v l i teraturi omenjenih naseljih s terasami 
na Koroškem, je povzroči lo velike s p r e m e m b e , os tanki 
železnodobnega naselja so bili močno uničeni. Pri raziskovanjih 
so bili večinoma odkrit i le deli hiš. Najbolje ohran jena (si. 
J ) je bila zgrajena iz lesenih soh, oddaljenih med seboj okrog 
3 m. Stale so na večjih kamnih, ki so bili v vogalu podvojeni 
(sohasta gradnja). To tehniko gradnje je mogoče še zdaj videti 
na kozolcih v Ziljski dolini. Sredi severnega pobočja je že 
Kohla odkril vodni zbiralnik (si. 4), vendar o njem ni podrobneje 
poročal. Zidovi so zidani z malto, notranji omet ima primešane 
veliko zdrobl jene opeke. Prostornina je znašala od okrog 
100.000 do 150.000 1. Takšno tehniko gradnje so v pozno-
keltskem času obvladali samo zidarji naselja na Stalenskem 
vrhu, kjer je bil odkrit podoben vodni zbiralnik. Medtem ko 
so se prebivalci Gracarce glede bivalne kulture držali starega 
izročila, so pri oskrbi z vodo uporabljali najnovejšo tehniko. 

Gospodarsko vlogo velikega, verjetno središčnega naselja 
na Gracarci osvetljujejo tudi številni ostanki predelave kovin. 
Na okroglem ilovnatem podu so bili odkriti volkovi z 1,5 do 
1,8 % ogljika. Gre za železo z zelo velikim deležem ogljika, 
ki ga je ravno še mogoče kovati. Enako je znano tudi na 
Stalenskem vrhu. Najdbe z Gracarce sodijo v celoti v čas od 
začetka starejše železne dobe (Ha B3) do konca mlajše (LT 
D2). Roparski iskalci so z detektor j i kovin našli mnogo zelo 
kakovostnih poznokeltskih najdb (si. 5), pri katerih pa najdiščni 
podatk i niso popo lnoma zaneslj ivi . Te na jdbe kažejo na 
gospodarsko močno naselje, ver je tno v času, ko je bil poleg 
Gracarce poseljen tudi Dreiseenblick. 

Na zače tku r imske dobe je bilo nase l je oč i tno h i t ro 
zapuščeno. Zgodnjer imski grobovi na območju, ki se razteza 
seve rno od tod do Drave , so v e r j e t n o v zvezi z novimi 
g o s p o d a r s k i m i m o ž n o s t m i (ces ta , k a m n o l o m l e h n j a k a , 
glinokopi). 
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