
VIII. ZUSAMMENFASSUNG

Das um 600 v. Chr. errichtete Grab von Strettweg heben der monumentale Grabbau mit Steinkammer, 

die reichen Metallbeigaben sowie das dutch die weiblichen Grabbeigaben erschliefibare Totenopfer aus 

der Masse der Bestattungen im Siidostalpenraum heraus. Sie stellen es in eine Reihe mit den Fiirstengra- 

bern Kleinkleins und ordnen es gleichzeitig der hauptsachlich in der Steiermark beheimateten Sulmtal- 

gruppe zu. Die Waffen kennzeichnen den Grabinhaber als Krieger, die Pferdegeschirrteile als herrschaft- 

lichen Wagenfahrer, der Metallgefafisatz als Veranstalter von Festen und die Totenopfer als Herrn fiber 

das Leben anderer Menschen. Der bronzene Lebes, der in einer Werkstatte Italiens hergestellt wurde, 

kiindet vom Interesse an fremdlandischen Sitten und Gegenstanden ebenso wie von weitreichenden Ver- 

bindungen. Sehr wahrscheinlich verbergen sich hinter der Sitte der Prunkgraber dem entwickelten Haupt- 

lingstum oder wohl schon dem »sakralen Kdnigtum« nahehstehende politische Institutionen.

Wahrend in Kleinklein sowohl der »Fiirstensitz« als auch die Bestattungsplatze der fuhrenden Schichten 

wie weiterer zugehdriger Menschen entdeckt wurden, steht das Grab von Strettweg als letzter Zeuge fur 

die Existenz eines Machtzentrums im oberen Murtal da. Abgesehen von der verschollenen Bogenfibel 

von Schlofi Gabelhofen, den nicht sicher lokahsierbaren Bronzen vom Falkenberg sowie den nur durch 

Luftbilder erschlossenen Grabhiigeln bei Schlofi Gusterheim stehen keine Quellen zur Verfiigung, die 

uns einen tieferen Einblick in die Strukturen ernes solchen Machtzentrums gewahren wurden.

Das zum Ftirstengrab gehdrige Machtzentrum wurde zumeist auf dem hinter Strettweg aufragenden Fal

kenberg (Abb. 1) vermutet1109. Wie eine Begehung ergab, ist die Anlage eines reprasentativen »Adelssit- 

zes« auf den schroffen Hangen des Falkenberges wenig wahrscheinlich. Auch heute noch sind die stellen 

Flanken dieses Felsrtickens weitgehend unbesiedelt.

Als weitaus besser geeignet fur ein Machtzentrum erweist sich bei naherem Studium der Topographic das 

nur etwa 1 km Luftlinie vom Grabhtigel entfernte Judenburg (Abb. 153). Die Stadt befindet sich in Sicht- 

weite des Tumulus von Strettweg; heute ist diese Verbindung jedoch durch einen Strafiendamm beein- 

trachtigt. Das alte Zentrum von Judenburg (Abb. 153) liegt auf einem Terrassensporn, der im Stiden, 

Osten und Norden von den tief eingeschnittenen Graben der Mur und des Purbaches eingefabt wird 1110. 

Im Osten stiirzt der Sporn fast senkrecht zu den Gewassern hin ab. Nur von Westen her ist er leicht 

zuganglich. Ein einfacher Abschnittswall wurde ausreichen, um eine Siedlung in Judenburg in eine nur 

schwer einzunehmende Festung zu verwandeln. Auch die mittelalterlichen Festungswerke wurden ent- 

sprechend angelegt. Hallstattzeitliche Funde, die die Spekulation um einen Furstensitz in Judenburg be- 

statigen konnten, sind bislang nicht zu Tage getreten 1H1. Wegen der intensiven Besiedlung im Mittelalter 

wie in der Neuzeit sind sie wohl auch kaum noch zu erwarten.

Die Analyse der noch erhaltenen Uberreste aus dem Strettweger Ftirstengrab erlaubte einen recht tiefen 

Einblick in die Eisenzeit des Aichfeldes; gleichzeitig stellt sich aber eine ganze Reihe bislang noch unbe- 

antwortbarer Fragen, von denen einige hier abschliefiend gestellt seien. Handelt es sich beim Strettweger 

Fiirstengrab um eine Einzelerscheinung oder war es Teil einer grofieren Fiirstennekropole wie in Klein

klein? Wo lag der Bestattungsplatz der tibrigen Bevolkerung? Wer waren diese Untertanen? Welche Struk

turen verbanden den Furst und seine Untertanen? In welchem Verhaltnis stand das Machtzentrum bei 

Strettweg zu den hier zu erwartendenen inneralpinen Kulturgruppen? Schliefilich stellt sich die Frage 

nach dem Ende der »Furstlichkeit« im Aichfeld. Verschwanden die Prunkgraber hier ebenso plotzlich 

wie in der Mittel- und Siidsteiermark oder fanden sie im Schutz der Berge eine Fortsetzung?

1109 F. Ferk, Uber Druidismus in Noricum mit Riicksicht auf 

die Stellung der Geschichtsforschung zur Keltenfrage. 

Jahresber. k. k. Lehrerbildungsanstalt Graz (1877) 20.

1110 Ein Plan, der die Topographic dieser Stadt gut wieder- 

gibt, findet sich bei: K. Woisetschlager u. P. Krenn, De-

hio Steiermark (1982) Abb. S. 191.

Uli Die von D. Kramer vorgenommene Bergung einiger 

Scherben aus dem vordersten Stadtteil ergab nur einige 

allgemein als prahistorisch zu klassifizierende Scherben.
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