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Walter brunner
„Klausen“ im südostalpenraum

rechtshistorische begriffe  können  im  mittelalterlichen  sprachgebrauch  durch-
 aus vielschichtig sein und ihren bedeutungsinhalt im laufe von Jahrhunderten 
 wandeln. als ein bezeichnendes beispiel für die vieldeutigkeit von rechtsbegriffen 
ist „Freiheit“ zu nennen, wobei kaum einmal absolute Freiheit gemeint ist, 
 sondern meistens relative Freiheit von einer speziellen einschränkung in persön-
licher, rechtlicher oder dinglicher hinsicht auszugehen ist: Freiheit von was? Der 
Freiberg in der obersteirischen ortsgemeinde ranten war ein ursprünglich in 
Gemeinbesitz der nachbarschaft gestandener berghang, war also frei von grund-
herrschaftlichen lasten.1 Das Freital Pusterwald im Gerichtsbezirk murtal da-
gegen war eine Gerichtsfreiung innerhalb des landgerichtes offenburg/
reifenstein, ein ländlicher burgfried, den der landrichter wegen amtshandlungen 
nicht betreten durfte; innerhalb dieses Freitales dingfest gemachte malefizver-
brecher mussten an der Freitalgrenze „mit Gürtel umfangen“, also gefesselt, an 
den landrichter ausgeliefert werden; wurde ein solcher schwerverbrecher vom 
landgericht innerhalb Jahr und tag nicht angefordert, galt er als frei.2 Das sind 
nur zwei beispiele für die vieldeutigkeit des rechtsbegriffes „Freiheit“ in histo-
rischen Quellen.

als ein durchaus nicht so vielschichtiger begriff erweist sich „Klause“ in den 
mittelalterlichen Quellen, wenn auch Differenzierungen im sprachgebrauch mit-
telalterlicher Quellen zu beachten sind. etymologisch ist „Klause“ vom lateinischen 
zeitwort „cludere“ bzw. „claudere“ abzuleiten, mit der bedeutung von schließen, 
abschließen, einsperren, enden. Das hauptwort dazu ist „clavis“ = schlüssel. 
in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen wird lat. chiusa, deutsch 
„Klause“ für natürliche talengen, für befestigte, wehrhafte talsperren vor allem 
an landesgrenzen, gelegentlich auch für einzelsiedlungen verwendet. 

in bayern und Österreich wird die Klause gelegentlich bedeutungsgleich mit 
„einöde“ oder „einschicht“ gebraucht, abgeleitet von ahd. einöti = einsam, allein-
liegend.3 einöden trennen die herzogtümer Kärnten und steiermark zwischen 
neumarkt und Friesach, die Kieneinöde die einstigen Grafschaften im undrimatal 
(um Judenburg) und leoben.4 Die Klause bei Deutschlandsberg ein romantisches 

1 brunner  2014, 51–58.
2 brunner  1976, 82–92.
3 Polenz  1958, 220–229.
4 vgl. dazu ebner  1983, 96–98.
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Felstal im Westen der stadt, das von der laßnitz durchflossen wird und vorbei an 
einer einsiedelei zur burg Deutschlandsberg führt. eine Klause als engstelle ist 
auch beim markt Deutschfeistritz nördlich von Graz bekannt.5

auf dem Gebiet des ehemaligen herzogtums steiermark sind der name Klause 
und davon gebildete ableitungen auffällig häufig zu finden. Das von Joseph zahn 
1893 publizierte ortsnamenbuch der steiermark im mittelalter verzeichnet Klaus 
in einigen variationen immerhin achtzehn mal.6 in Kärnten dagegen sind Klausen 
nur sporadisch nachweisbar und bezeichnen eine engstelle des tales. bei der Klause 
bei Waiern (Gegend ossiach) verengt sich das tal klausenförmig. Ähnliches gilt 
für die Klause bei Feldkirchen in Kärnten.

eine besondere art der befestigungen waren die sogenannten Klausen, die zur 
absperrung der täler oder zum schutz der landesgrenzen an dafür besonders 
geeigneten stellen errichtet wurden; sie bestanden aus einer wehrhaften burg und 
in mehreren Fällen aus einer das ganze engtal sperrenden mauer, die gelegentlich 
durch türme verstärkt war.7

Klausen als besonders gesicherte herrschaftsgrenzen an engstellen in nord-
italien werden mehrfach in urkunden bald nach der Jahrtausendwende erwähnt. 
chiusaforte im Kanaltal lag am schnittpunkt zwischen Kärnten und Friaul. um 
die Jahreswende 1002/1003 sandte König heinrich ii. den herzog otto mit einem 
kleinen heer gegen harduin von ivrea, nachdem sich dieser im Februar 1002 zum 
König von italien hatte krönen lassen. otto erlitt im brentatal eine vollständige 
niederlage. im zuge dieses Konfliktes ist von Klausen (clusas) in der Gegend von 
trient die rede; harduin hatte eine solche Klause erobert.8 Diese oder eine andere 
Klause wurde durch den bischof von verona gehalten. im Jahr 1270 beklagte sich 
Jakob romei, Kaufmann aus siena, über den erwählten Philipp von aquileja, 
dass er die sieneser Kaufleute in der Cluse (Klausen = chiusaforte) durch über-
mäßige abgaben beschwere; Philipp wies diese anschuldigungen zurück.9 bei 
dieser Klause an einer natürlichen verengung, durch die der Fluss Fella zwischen 
den Karnischen und Julischen alpen fließt, wurden zoll und maut eingehoben. 
um diese maut Cluse herrschte 1274 ein Konflikt zwischen König ottokar und 
Patriarch raimund von aquileja.10

Der in der slowenischen untersteiermark – nun slowenien – gelegene ort 
zidani most/steinbrück und die dortige burg hießen im mittelalter Klausenstein. 
Diese burg steht an einer strategisch und verkehrstechnisch wichtigen stelle, an der 

5 r eichel  1890, 197–209.
6 zahn  1893, 100.
7 über befestigte landesgrenzen vgl. Wörner – heckmann 1880/1882; Fr äss-ehrfeld 

1998, 343–354.
8 carinthia band 3 nr. 90.
9 carinthia v, 16 nr. 28.
10 carinthia v, 102 nr. 151.
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die sann in die save mündet und eine bereits von den römern erbaute steinbrücke 
über die save führte; davon hat der dort gelegene ort den namen steinbrück/
zidani most. auf den Pfeilerresten aus der römerzeit ließ herzog leopold v. 
im Jahr 1224 eine neue steinerne brücke erbauen. zum schutz des wichtigen 
Flussüberganges wurde gleichzeitig ein Wehrbau oberhalb des ortes errichtet: 
Klausenstein.11 König Přemysl otakar schenkte der Karthause Gairach die burgen 
bzw. herrschaften Klausenstein und Freudenegg.12 am 22. oktober 1279 verzich-
teten Graf ulrich von heunburg und seine Gemahlin agnes zugunsten König 
rudolfs auf eine reihe von ansprüchen, darunter auch auf die burgen tüffer, 
Freudenegg und Chlovsenstein.13 

eine besonders frühe und geschichtsträchtige Klause ist jene in südtirol: Der 
name von Klausen am eisack bei brixen in südtirol rührt von der talenge zwi-
schen dem burgfelsen von säben und dem eisack her. hier endete auch das welt-
liche herrschaftsgebiet des bischofs von brixen am rechten eisackufer. an dieser 
talenge wurde eine zollstätte errichtet; es war eine militärische talsperre, aber 
auch politisch-wirtschaftliche Grenze. nachweisbar ist Klausen in einer urkunde 
aus dem Jahr 1027 als Clusa sub Sabione sita und 1028 mit der zollstätte als clusas 

11 bar avalle  1943, 845.
12 Pirchegger  1962, 246.
13 carinthia v, 258 nr. 406.

Abb. 1: Der Ort Klausen in Südtirol mit Wehrturm, im Hintergrund Kirche und 

Burg Säben
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sitas in Sebona cum theoloneo. Die siedlung Klausen besteht aus einer einzigen 
engen Gasse, deren bergseitige häuserreihe mit Gärten und Kellern auf oder in 
den untersten stufen des bergfelsens liegen, während die Gärten der flussseitigen 
häuserreihe durch untermauerung auf das niveau der häuser gehoben werden 
mussten. hier befand sich die wichtigste zollstätte im brixner territorium.14 im 
tagebuch des innerösterreichischen Geheimsekretärs Peter casal aus den Jahren 
um 1600 über die italienische reise mit erzherzog Ferdinand berichtet er über 
diese Klause in südtirol.15

bis ins hochmittelalter zurück nachgewiesen werden kann auch die Klause an 
der steirischen landesgrenze in mandling, wo man aus dem steirischen ennstal 
ins salzburgische gelangt und wo bis 1803/1816 die staatsgrenze zwischen dem 
Fürsterzbistum salzburg und der habsburgermonarchie verlief. Der unsichere 
Grenzverlauf führte im hochmittelalter zu Grenzstreitigkeiten; 1287 ordnete 
herzog albrecht an, eine hölzerne Wehranlage an der Grenze zu salzburg in 
mandling zu errichten. Diese holzanlage wurde 1289 durch den erzbischof 
wieder zerstört. 1295 errichtete erzbischof Konrad seinerseits aus den resten 
der ennsburg mit einer steinmauer eine neue talsperre; 1297 wurde im Wiener 
Frieden hier die Grenze zwischen salzburg und der steiermark festgelegt. an diese 
Grenzbefestigung erinnert noch heute der ortsname „Große Klause“. zur zeit des 
Dreißigjährigen Krieges wurde die talsperre ausgebessert und verstärkt; sie verlor 
erst mit dem übergang des erzstiftes salzburg an das habsburgische Österreich 
ihre Funktion und verfiel allmählich. aber nach wie vor zieht sich die Wehrmauer 
am mandlingpass als mehrfach abgewinkelter mauerzug den steilhang oberhalb 
der Passstraße hinauf; am talboden führt eine mannshohe mauer mit dahinter 
aufgeschüttetem Wall bis ans ufer der enns, wo ein abgewinkelter mauerteil als 
rest einer bastion erhalten ist. ebenfalls noch erhalten sind das einstige mauthaus 
mit den unterkünften für die mautbeamten und der anschließende torturm. Das 
in der typischen schichtungstechnik des 13. Jahrhunderts errichtete mauerwerk 
wurde seit 2002 gesichert und renoviert.16

mitunter begnügte man sich zur sicherung von landes-, Grafschafts- oder 
herrschaftsgrenzen auch mit einem wehrhaften turm oder einer burg ohne tal-
sperrende mauern. im ennstal wird von hölzernen befestigungen berichtet, so 
beispielsweise von hölzernen Wehrbauten am nesselberg und am Kueberg bei 
rottenmann.17 Der vermutlich hölzerne Wehrbau nesselberg stand bei dem 
heutigen Gehöft eselsberger oberhalb von trieben; er war um die mitte des 

14 huter  1978, 179.
15 loserth  1900, 3–94, über die Klause 89.
16 zaisberger – schlegel  1992; Die Wehranlage in mandling bei radstadt – einst umstrittene 

Grenze zwischen salzburg und Österreich http://www.bda.at/text/136/908/10352 .
17 bar avalle  1961, 399–400.
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Abb. 2: Die Grenzbefestigung am Pass Mandling an der steirischsalzburgischen Grenze im 

oberen Ennstal mit Resten der Grenzabmauerung. Lavierte Federzeichnung von Karl Haas, 1871 

(Orig. StLA OBS s.v. Mandling)
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13. Jahrhunderts vom salzburger erzbischof erbaut worden und sollte die straße 
über den triebener tauern schützen; diese talsperre wird nur in der steirischen 
reimchronik des otakar aus der Gaal erwähnt, als diese wehrhafte anlage in den 
Kämpfen zwischen herzog albrecht und dem erzbischof zerstört wurde.18 Keine 
eigentliche Klause, aber ein Wehrbau zum schutz der straße war wohl auch jene 
am Kueberg südöstlich von st. Georgen bei rottenmann, von der otakar in der 
reimchronik berichtet: dieser Wehrbau sei um das Jahr 1256 als ein veste guot …
starc und kostelich von holzwerk errichtet worden.19

Die Pyhrnstraße, die in einer urkunde des Jahres 1128 als „via regia“, als 
Königsstraße bezeichnet wird, war eine seit norischer zeit wichtige verbindung 
zwischen dem oberitalienischen raum und der Donau. Die Passhöhe als 
landesgrenze hat sich erst im laufe der zeit herausgebildet. Pässe verbinden 
regionen, wobei nicht immer die Passhöhe landgerichts- oder landesgrenzen 
bilden mussten. noch im hochmittelalter griff der steirische herrschaftsbereich 
über die Passhöhe des Pyhrn einige Kilometer nach norden hinunter, denn noch 
bis 1467 war der Pflegerturm an der unteren Klause an einer engstelle an der ersten 

18 bar avalle 1961, 420. 
19 bar avalle  1961, 418.

Abb. 3: Schloss Klaus im oberen Steyrtal an der Pyhrnstraße. Kupferstich von 

Matthäus Merian um 1650.
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größeren steigung der Passstraße landesgrenze; diese wurde 1467 zu der durch 
das spital am Pyhrn erbauten oberen Klause verlegt. Die „Klaus“ war eine durch 
befestigungsanlagen gesicherte örtliche engstelle nahe der oberösterreichisch-stei-
rischen landesgrenze.20 sie liegt an einem von steilen Felswänden eingeengten 
straßenteil im steyrtal nahe der vereinigung der straßen aus dem Kremstal von 
Wels her und dem steyrtal von steyr her; die burg Klaus kontrollierte den Waren- 
und Personenverkehr vor dem anstieg zur Passhöhe. erstmals nachweisbar ist 
diese Klaus im Jahr 1175; im Jahr 1282 belehnte herzog albrecht den albero von 
Puchheim mit der „starken Feste Klaus“.21 Der sicherungsbereich der burg er-
streckte sich bis auf den Pyhrnpass.22

eine im 12. Jahrhundert nachweisbare Klause im ennstal wurde bei schladming 
vermutet, wo noch heute eine Katastralgemeinde südlich der Wintersportstadt 
so heißt. Der name ist bereits in einer um 1130 datierten urkunde nachweisbar: 
Chlusa in pago Enstal, als ein Wisint dem Kloster st. Peter in salzburg sein dor-
tiges Gut verkaufte. um 1140 ist die Chlusa in valle Enstal abermals urkundlich 
fassbar. im Jahr 1180 schenkte die salzburger ministerialin Judith von Klaus mit 
ihrem sohn ihr erbgut zu Klaus dem Kloster st. Peter. 1365 findet sich der name 
in der heutigen Form Chlaus.23 Die Klause bei schladming liegt südlich von 
schladming und war nur über einen durch eine enge schlucht führenden Weg 
zugänglich. es ist jedoch zu bezweifeln, dass es sich bei dieser ab 1130 genannten 
Klause um Klaus bei schladming handelt, wie bisher angenommen wurde. eher 
ist an Klaus in der ramsau oder anderwärts zu denken, denn das erzstift st. Peter 
verfügte nur in der ramsau über untertanenbesitz; auch in der ramsau gibt es die 
Gegendbezeichnung Klaus.24 Die ramsauer Klaus ist mehrfach archivalisch doku-
mentiert, u. a. auch in den Pfarrmatriken von schladming. beispielsweise lesen wir 
in der dortigen trauungsmatrik zum 6. 10. 1733, dass Johannes, sohn des castulus 
Kärr, bauer am Plasygut auf der Klaus, geheiratet habe.25

auch die 1480 erstmals genannte Klaws bei lupitsch nahe aussee, liegt an 
einer engstelle, ebenso die 1381 nachweisbare Chlaws bei Passail in der nörd-
lichen oststeiermark. in der Klause nördlich von Gleichberg, im 15. Jahrhundert 
im besitz des hans metschacher als lehen der herren von Walsee, befand sich ein 
wehrhafter turm. über die genaue lage dieses turmes und seine besitzer ist sonst 
nichts bekannt. Die Klause ist eine talenge nördlich des Kurortes.

20 Kr awarik  1968, 74–75.
21 bach 1996, 21.
22 vgl. dazu auch Kr awarik  1968.
23 cerwink a  1996, 19.
24 brunner  2009, 50–52.
25 archiv der Diözese Graz seckau, trauungsmatrik der Pfarre schladming, einsehbar auch auf der 

homepage der Diözese.
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Die Klause im Paltental nördlich von trieben bestand bereits im 12. Jahrhundert, 
denn in einer urkunde von 1160 ist die Clusa montis Dietmarsperge nördlich von 
bärndorf im Paltental erstmals nachweisbar: Clusa iuxta Paltam et Anesum usque 
rivulum primo vico Rute … Chaiserowe et Clusa montis Dietmarisperge itemque a 
Clusa iuxta Paltam. später ist von ihr nur mehr selten zu hören.26

Die Klause nahe ardning zwischen admont und liezen war nachweislich be-
reits im 13. Jahrhundert befestigt, wie in der Österreichischen reimchronik des 
otakar aus der Gaal zum Jahr 1292 nachzulesen ist: der abbt von Admunt hielt die 
Khlausen besetzt, doch gewunnen sy die Payrn …  Der (abt) het, so er pest chunt, 
die Chlaws zu Admunt mit lewten besetzt … die Pair ains morgen frue … griffen 
darczue vnd zu der zeit der nonne heten si in schone die Chlaws gewunnen. 

Die obere oder reittaler Klause östlich von liezen bei der ortschaft reittal 
war ein Wehrbau auf einem steilhangigen Felsrücken, der vom salberg nach 
südosten zum Klausbauer oder Klauswirt verläuft. es war eine talsperre, die 
möglicherweise bereits im 11. Jahrhundert errichtet worden war und 1074 an das 
stift admont kam. Diese Klause bestand aus zwei einstöckigen türmen hoch über 
dem tal, einer langen zur straße im tal verlaufenden mauer mit einem knapp 
oberhalb der straße gelegenen turm, einem torbau an der straße sowie dem 
Wohnhaus des verwalters und einem turm an der enns, der mit dem torbau 
durch eine mauer verbunden war. letzte reste dieses turmes waren noch zu 
anfang des 20. Jahrhunderts zu sehen gewesen. auf dieser oberen Klause saßen seit 
1145 nachweisbare admonter Dienstmannen, die sich de Chluse nannten. in den 
auseinandersetzungen zwischen herzog albrecht und dem salzburger erzbischof 
zu ende des 13. Jahrhunderts eroberten im Jahr 1292 bayrische truppen, die im sold 
des erzbischofs standen, im morgennebel die burg, die 1293 wieder an admont 
fiel.27 Der bereich dieser oberen Klause reichte bis zur mündung des Paltenbaches 
in die enns, wie wir aus einer Gerichtsbeschreibung von 1572 erfahren. Während 
der aufstandsbewegung des Jahres 1525 eroberten die aufständischen auch die 
admonter Klausen bei aigen und reitthal (ardning) und plünderten das stift 
admont. im 17. Jahrhundert wurde diese burg aufgegeben.28

in den Jahren 1402 und 1405 ist die Nider Clausen nachweisbar. Die burg der 
untere Klause auf einem steilen bergabfall lag südlich von selzthal und sperrte den 
eingang ins Paltental. sie war etwas kleiner als die obere Klause und bestand aus 
einem turm auf der höhe des hanges, einer daran anschließenden etwa 100 m 
langen mauer; einem torbau über der straße und einem kurzen mauerstück mit 
turm in richtung des Paltenflusses. neben dieser Klause stand das Pflegerhäusl. 
Gleich der oberen Klause befand sich auch diese talsperre im besitz des stiftes 

26 tomaschek  2010, 14–18; bar avalle  1961, 418
27 Das original dieses ehevertrages wird im stiftsarchiv admont unter der signatur bb 15 aufbewahrt.
28 bar avalle  1943, 417.
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admont, wie einer urkunde des Jahres 1160 zu entnehmen ist. vermutlich wurde 
sie im Konflikt zwischen erzbischof und herzog 1292 zerstört, jedoch wieder 
aufgebaut und von Pflegern verwaltet. auch sie wurde im 17. Jahrhundert aufge-
geben.29 1568 war sigmund von Jormannsdorf Pfleger an der unteren Klause zu 
selzthal.30

ranten (politischer bezirk murau) lag im mittelalter nicht abseits der 
Fernverkehrswege, denn die wichtigste verbindungsstraße von murau nach 
salzburg und auch der saumpfad über den sölkpass ins ennstal führten durch 
das rantental. am einstigen salzamtshaus (später Wallnerhaus) in murau war eine 
inschrift aus dem Jahr 1481 zu lesen, laut der ein uralter und sehr stark benützter 
saumweg von Kärnten über den Priewaldberg (laßnitz) nach murau und von 
dort über den rücken des hofwaldberges ins Deutsche reich führte. in murau 
traf sich dieser handelsweg mit der straße von der alten handelsstadt Judenburg 
durch das obere murtal über ramingstein oder durch das nördlich davon gelegene 
ranten- und seebachtal in den lungau und weiter über den radstätter tauernpass 
nach salzburg. im unteren rantental zweigte bei der siedlung Kulm die straße 
nach schöder ab, von wo ein seit vorchristlicher zeit viel begangener saumpfad 
über den sölkpass ins ennstal führte; über diesen Pass wurde vor allem salz nach 
dem süden transportiert. einen weiteren verbindungsweg nach salzburg gab es 
auch über die Preber-Klause in der nördlich von ranten gelegenen Krakau in den 
lungau. am ehemaligen zollhaus ist noch heute der Kaiseradler zu sehen.

zum schutz der straße über ranten und seebach stand auf der salzburger seite 
der Grenze die am südlichen berghang erbaute burg Klausegg in seetal; sie wird im 
14. Jahrhundert erwähnt, dürfte jedoch bereits im 13. Jahrhundert als Grenzmaut 
bestanden haben. Die eigentliche Klause als straßensperre liegt an der straße, der 
spätmittelalterliche bau der Grenzsperre ist erhalten geblieben, ebenso der größte 
teil der sperrmauer. Die befestigungsmauer sperrt das ganze tal mit der Klause 
und der burg ab. im Jahr 1429 war eberhard von mosheim Pfleger auf den erz-
bischöflichen burgen ramingstein im murtal und Klausegg im seebachtal.

in einer beschreibung der murauer landgerichtsgrenzen aus dem 17.  Jahr-
hundert wird die „landgerichtsschiedung“ zwischen dem land steier und dem 
lungau des salzburger landes beschrieben; sie begann Unter der Clausen im 
seebachgraben. auch in der „Konfinbeschreibung“ von 1700 ist die landesgrenze 
genau markiert: Die Grenze begann auf der brücke am seebach, verlief von dort 
auf den Weißofen unter der Klausen31 als im Jahr 1719 die straße über Klauseck 
repariert wurde, tat dies der landesfürstliche straßenmeister bis zum bächlein au-
ßerhalb der Klausen. Dagegen protestierte der salzburgische Pfleger auf mos ham, 

29 bar avalle  1943, 418–419.
30 stiftsarchiv admont urk. v. 25. 8. 1568.
31 stla laa. a. landesgrenzen sch. 8 (rot) h. 18.
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Abb. 4: Die salzburgische Grenzklause zwischen dem steirischen 

Seebachtal und dem Lungau mit Mauthaus, Schnellgalgen und 

Grenzmauer über das ganze Tal. Ausschnitt aus der Grenzklarte um 

1780/1790 im Schwarzenbergischen Archiv Schloss Murau.

Abb. 5: Das österreichische Grenzmauthaus im Seebachtal mit 

Bettelverbotstafel. Ausschnitt aus der Grenzklarte um 1780/1790 

im Schwarzenbergischen Archiv Schloss Murau.
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weil dies bereits auf salzburgischem Gebiet gewesen sei. Das kaiserliche mautamt 
seebach-Fresen habe sich jedoch seit jeher bis zur Klausen und der dortigen 
 „ordentlichen confin“ erstreckt, meinte man auf steirischer seite, und der Weiß-
ofen als Grenzpunkt liege genau oberhalb der Klausen.32

auch im 16. Jahrhundert scheint die wichtigste verbindungsstraße vom salz-
burgischen lungau in das obersteirische murtal jene von Klausegg über seebach 
und ranten gewesen zu sein, wie wir einem Konflikt zwischen dem salzburger 
erzbischof auf der einen und der steirischen landschaft (landesregierung) auf 
der anderen seite im Jahr 1532 entnehmen können: Der erzbischof beklagte sich, 
dass rudolf von liechtenstein auf murau die straße aus dem lungau „über den 
schober“ gesperrt habe. mit „schober“ ist der Weidschober, der nördlich von 
Klausegg direkt an der Grenze zum lungau liegt, gemeint, die also eine wichtige 
verbindung darstellte; diese straße liegt direkt am Fuße dieses Weidschobers. Dem 
erzbischof von salzburg war berichtet worden, dass seine königliche majestät 
verbotsbriefe erlassen habe, durch die landesfürstliche mautstelle – in seebach – 
kein hittrach (arsenik) ausführen zu lassen außer jenem, der am zuckenhut 
(in der breitenau südlich von bruck an der mur) erzeugt werde. von salzburger 
seite dagegen wurde darauf Wert gelegt, dass hittrach aus salzburg seit eh und je 
ungehindert durch diese mautstelle transportiert worden und dass dies nie ver-
boten worden sei. Die steirer dagegen wollten dem erzbischof die benützung 

32 ebd.

Abb 6: Ausschnitt aus der Landgerichtskarte Murau mit der östlich der 

Landes grenze gelegenen Seebacher Maut auf steirischer Seite, der Salzburger 

Grenzmauer und der erzbischöflichen Burg Klausegg. Ausschnitt aus der 

Grenzklarte um 1780/1790 im Schwarzenbergischen Archiv Schloss Murau.
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dieser straße für den hittrachtransport nicht zugestehen, denn sie müssten auf 
ihren  eigenen wirtschaftlichen vorteil schauen, argumentierten sie. auf dem 
reichstag zu speyer im Frühjahr 1529 legte erzbischof lang von salzburg dem 
König Ferdinand weitere beschwerden vor, unter anderem wegen behinderungen 
des salzhandels über den schober (seebach). erst im Jahr 1535 kam es zu einem 
erfolgreichen vertragsabschluss wegen dieser streitigkeiten. Dieser vertrag sollte 
für 101 Jahre gelten. zwischen den zwei ländern wurde der freie handel zu Wasser 
und zu land vereinbart; die ausfuhr von Getreide von den erzstiftischen Gütern 
war gegen bezahlung der üblichen zölle und mauten gestattet, ausgenommen bei 
Krieg, hungersnot oder Getreidemangel.33

trotz der zwei Grenzzollämter in seebach-Fresen und Klausen-Preber mit 
ihren überreitern und Grenzsoldaten konnte der schmuggel nicht verhindert 
werden. besonders der viehschmuggel war voll in übung, was das Geständnis 
des michael lux aus dem Jahr 1677 anschaulich erkennen lässt: in des richters 
zu schöder behausung habe man zu ihm gesagt, sie – die überreiter – sollten 
lieber Geld (bestechung) annehmen, als so streng zu sein, denn sie würden sonst 
erschlagen. nachdem sie – die überreiter – beim schmied in seebach bis in die 
nacht gezecht hatten, seien sie in das „Graggau“ geritten zum Koaser, Grueber und 
Karl im bach; dort wurde vereinbart, ihnen für jedes Paar ochsen einen Gulden 
schweigegeld zu geben. in absprache mit den überreitern wurden in diesem Jahr 
bis martini (11. november) mindestens 60 ochsen in den lungau geschmuggelt.34

an der landesgrenze zu salzburg bzw. dem lungau in der nördlich von 
seebach-ranten gelegenen Krakau erinnert der name „Klausen“ an eine eins-
tige Grenzbefestigung; noch heute ist an einem dortigen haus, dem einstigen 
Grenzzollhaus, das kaiserliche Wappen zu sehen. Den liechtensteinern auf 
murau gehörte im 14. Jahrhundert unter anderem auch das amt rinegg (in der 
ortsgemeinde ranten), zu dem auch untertanen in schöder, schöderberg und an 
der Klaus gehörten.35 Dabei dürfte es sich um die Klaus in der Krakau unmittelbar 
vor der landesgrenze zu salzburg handeln, weil die herren von liechtenstein 
damals keine untertanen an der Klaus im seebachtal besaßen.36

auch die steirische landesgrenze im oberen murtal zum lungau war 
durch Wehr- und Grenzbauten befestigt. Die Klause an der landesgrenze bei 
ramingstein ist gegen ende des 15. Jahrhunderts nachweisbar: eine urkunde 
des thomas von mosheim aus dem Jahr 1496 berichtet von seiner heirat mit 
anna Wehrner/ Werner und der morgengabe, die er ihr vermachte. thomas von 
mosheim vermachte seiner braut, der Jungfrau anna, zu rechter freier morgengabe 

33 mar x  2000, 546–556.
34 hutter  1938, 86–87.
35 Weiss 2005, s. 173 nr. 131–137.
36 vgl. dazu brunner  2014, 635–626.
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300 Pfund Pfennig, die er ihr auf dem zehent zu Kegelpruckh im Lungau hinter 
der Clausen zu Ramangstain gelegen (in Kendelbruck bei ramingstein hinter der 
Klause) auf etlichen Gütern im Wert von 24 Pfund Pfennig sicherstellte.37

eine schriftlich nicht belegte, aber archäologisch nachweisbare Grenzbefesti-
gung in der Form einer Klause dürfte im Königreich an der steirischen Grenze zu 
Kärnten im Gerichtsbezirk neumarkt nördlich von Friesach zu vermuten sein. 
Die einstige Grenze zwischen der Grafschaft um Judenburg und der Grafschaft 
Friesach und damit zwischen den herzogtümern steiermark und Kärnten verlief 
ursprünglich am nordabhang des Perchauer sattels und wurde erst 1122 in die 
Gegend von Dürnstein nördlich von Friesach verlegt.38 am übergang von der stei-
rischen Pöllau in den kärntnerischen schratzbachgraben liegt in einer seehöhe von 
1235 metern das sagenumwobene Königreich. noch heute sind dort ausgedehnte 
von Gestrüpp und Gras überwachsene ruinenreste und dicke steinmauern zu 
sehen, die noch zu beginn des 20. Jahrhunderts drei bis vier meter hoch aufragten. 
volksüberlieferungen und sagen berichten von einem römischen Kastell, das hier 
gestanden haben soll. sogar eine stadt soll hier versunken sein. eine andere sage 
wiederum erzählt, dass hier der keltische König adnamet mit seinen Kämpfern 
im berg schlafe und bei drohender Gefahr wieder erscheine. in den ruinen an 
der einstigen Grenze zwischen den zwei herzogtümern wurde ein Pfennig aus 
der mitte des 14. Jahrhunderts und auf dem Weg in den schatzbachgraben ein 
Friesacher Pfennig aus dem 13. Jahrhundert gefunden. in der mitte des hochfläche 
verläuft der rest einer deutlich erkennbaren mauer quer über die ebene Fläche zwi-
schen den ansteigenden berglehnen, dann weiter in richtung der landesgrenze, 
eine weitere mauer quer über das tal mit der ruine eines 8 m langen und 6 m 
breiten baues. auf einer kleinen hangstufe befinden sich weitere ruinenreste, 
darunter ein turmartiges Gebäude. erstmals urkundlich nachweisbar ist das 
Königreich im Jahr 1429. bemerkenswerterweise wird noch im 15. Jahrhundert 
von einer allerdings bereits aufgegebenen taferne im Königreich berichtet. es darf 
mit gutem Grund angenommen werden, dass es sich bei diesen ruinenresten um 
eine straßen- und talsperre handelt, die den verkehr an der Grenze zwischen den 
herzogtümern steiermark und Kärnten, die immerhin bis zum übergang Kärntens 
an die habsburger im Jahr 1335 sozusagen staatsgrenze war: eine talabmauerung 
in der Form einer Klause.39

im mittelalter verlief die verbindungsstraße zwischen salzburg und der erz  -
bischöflichen stadt Friesach in Kärnten über den radstätter tauern in das mur tal 
und bog bei murau nach süden über den Priewaldsattel in das metnitztal ab. 

37 stla aur 9547.
38 Pichler  1968, 91–33 betrifft landesgrenze Frühmittelalter im raum neumarkt murau. vgl. dazu 

auch brunner 1980, 181–224; zahn 1903, 20 ff.
39 brunner  1987, 25–26,
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archivalisch ist auf der höhe des Priewaldsattels und damit an der landesgrenze 
ebenfalls eine Klause als Grenzbefestigung nachweisbar: im urbar der stifts-
herrschaft st. lambrecht aus dem Jahr 1494 ist eine waid am Priewald gelegen, 
raint an die Klausen und an die Kuealm beschrieben.40 Die straße über den 
Priewaldsattel ist nun schon lange nur mehr ein schmaler und steiler saumweg; 
von mauerresten ist nichts mehr zu sehen; sie dürften wohl früh verfallen sein, seit 
hier ab 1335 nicht mehr Grenze zwischen zwei eigenständigen herzogtümern war. 
lediglich ein Wegkreuz steht an der landesgrenze.41 von gemauerten Grenzbauten 
ist nichts mehr zu sehen.

im Wasserbau bezieht sich die bezeichnung „Klause“ auf Wehranlagen an 
engstellen zum aufstauen von Gewässern für den holztransport, wie jene in 
hieflau am ostausgang des Gesäuses. Die 1540 nachweisbare Klause von Palfau 
an der einmündung des mendlingbaches in die salza samt lendköhlerei war von 
fünf radmeistern errichtet und 1602 um eine triftrechenanlage zum auffangen 
des geschwemmten holzes erweitert worden.42 ebenfalls dem holztransport 
diente die erzherzog Johann-Klause, eine stauanlage an der brandenberger ache 
in tirol; sie wurde 1833 als ersatz für die weiter nördlich in der valepp liegende 
Kaiserklause in hölzerner strebwerksbauweise errichtet und 1934/1935 durch eine 
eisenbetonpfeileranlage ersetzt. von verklausungen spricht man noch heute, wenn 
sich im zuge von hochwasser mitgeschwemmtes holz im bachbett verklemmt, 
eben „verklaust“.

zusammenfassend halten wir fest: mit Klause bezeichnete man engstellen in 
tälern oder an bergübergängen. Waren solche engstellen zugleich herrschafts- 
oder landesgrenzen, so konnten diese abgemauert, mit wehrhaften türmen ge-
sichert und damit der verkehr besser kontrolliert werden. nicht zuletzt waren 
Klausen engstellen im bach oder Fluss, wo das geschwemmte holz aufgefangen 
und ausgelagert wurde.

40 stiftsarchiv st. lambrecht, urbar 1494 fol. 70v.
41 zur Grenzentwicklung zwischen steiermark vgl. brunner 181–224.
42 hafner 1981, 579–598. betrifft holztransport, Klause, trift, triftklause.
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