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Zu beziehen durch alle Buch-

Aus der Unterwelt des Karstes.
I)ie Sclilundholile von Bresovizza, die Tropfsteinhohle von Slivno und die Moserliohle bei Nabresina.

Von G. And. Perko.

L Die Schlundhohle von Bresovizza.
Der Reichtum des osterreicbiscben Kiistenlandes am

Adriatischen Meerbusen an Hohlen und Grotten ist schon
seit altersher bekannt; der Karst ist das klassiscbe Land
der Hoblenkunde. Im engeren Sinne versteht man unter
Karst die siidbstlichen Gebirgsauslaufer der sudostlichen
Kalkalpen (Julisohe Alpen). Die erste Abstufung der-
selben ist der Tarnowaner und Birnbaumer Wald, in die
zweite, tiefere Terrasse, den eigentlichen Karst, gelangt
man durch das Tal der Wippach absteigend. Diese bu-
gclige Hochebene zweigt sicli am Berge Nanos ab, wird
nordiicb vom Flusse Wippach, westlich vom Isonzo be-
grenzt, bildet einen groben Teil des sudlichen Krain und
Kiistenlandes und fsilit zuletzt steil ins Adriatische Meer
ab; ihre hochste Ilohe ist der Monte Maggiore (1440 m)
oberhalb Abbazia. Eline regelmabige Berg- und Tal-
bildung ist nicbt vorhanden, sondern die ganze Iloch-
ebene nimmt eine grobwellige Gestalt an, die von den
parallelen, von SO. nach NW. streichenden Faltungen
der Gesteinsrinde herriihrt. Die Stelle der Taler nebmen
trogformige Becken ein, d. h. Kesseltšiler, deren Ausgang
durch einen Felsriegel verlegt wird, und deren Ent-
stehung nur von einer auf weite Strecken hin gleich-
maCig wirkenden miichtigen Kraft abzuleiten ist. Diese
Kraft war der horizontal tvirkende Gebirgsscbub, der die
schon begonnene regelmabige Talbildung im Kalkgebirge
des Karstes zerstorte und so die Veranlassung zur Her-
ausbildung dieser dem Karste eigentiimlichen Erscbei-
nungen gegeben bat. Durch langjahriges Studium der
osterreichischen Geologen Stur, Staobe und Suess wurde
festgestellt, dab diese gewaltigen Bewegungen (Faltungen),
welche die versehiedenen Schichten der Karstformation
gebogen, geknickt, auf den Kopf gestellt und iiberein-
ander geworfen haben, nach der eocanen und vor der
neogenen Tertiiirzeit entstanden sind und zugleich auch
die eigentliche Bildung des Karstbodens bewerkstelligt
haben. Die nachste Folge war die Abdammung von
Talbecken zu Seebecken; da nun das Gebirge aus einem
leicht im Wasser loslichen und sebr zur Zerkliiftung ge-
neigten Gestein bestelit, so eroffnete sicb das Wasser
zunachst durch cliemische, spater auch durch mechnnische
Erosion unterirdische AbfluCvvege. Eine ganze Reihe
von solcben trogformigen Becken erscheint in Nordistrien

und begleitet die Strahe von Herpelje bis nach Fiume.
Das westlichste blinde Tal ist das von Bresovizza (Plan 1).
Das Quellgebiet seines Baches liegt im Flyschabhange des
Erlberges, das Ende in den Kreidekalken (Rudistenkalk).
Eine stark verkarstete Abrasionsebene bildet das Kalk-
plateau, das das Talende umschliebt; die Seehohe ist hier
560 m. Ibr entsprechen im ganzen Talgebiete Terrassen,
die gegen den Kamm hinansteigen; es mufi also eine
Zeit gegeben haben, wo das Wasser iiber den Siidrand
hinausllieben konnte. Das heutige Tal liegt 60 m tiefer
und bildet zwei ebene Flachen, die hohere ist trocken
und gut angebaut, die niedrigere langs des Baches hat
nur Wiesengrunde und wird zur Regenzeit oft iiber-
schwemmt. Den ganzen Talboden bilden machtige Lehm-
ablagerungen mit Flyschgerolle vermischt. Der Lauf
des Baches ist heute kein natiirlicher, sondern durch
Menschenhand festgelegt. Er fuhrt unterhalb des Ortes
Bresovizza zuerst am Westgehange bin, danil quer durch
das Tal zu einer Gruppe von Ponoren (Sauglocher) unter-
balb der SchloBruine Tabor; das alte Wasserbett be-
schreibt einen groben Bogeu von West iiber Siid nach
Ost, nahe dem Kalkrand, an dem die Ponore liegen.
Unterhalb der Kapelle niicbst der Wegteilung nach
Tublje stobt der Bach zum erstenmal auf Kalk und
verliert hier einen Teil seines Wassers. Der erste Ponor
liegt nordnordwestlich von der Kirche St. Georg und dient
derzeit nur dem Uberfallswasser; daneben liegt ein
Schwemmlandponor, der nach starken Regengiissen einen
von Siiden kommenden Wasserlauf aufnimmt. Vor der
Eisgrube am Talende erst haufen sich die Sauglocher,
aber sie sind so verschlammt, dab man keinen offenen
Spalt sieht und nirgends Felstore vorhanden sind. Von
hier fliebt dasWasser unterirdiscb in einer Verwerfungs-
spalte weiter gegen das Tal von Materia und vereinigt
sicb mit dem Hohlenwasser des Trebi(;-Timavo, der die
ganze Talebene langs der Poststrabe Starada—Herpelje
durchquert und sich, nachdem seine Wasser die 322 m
tiefe Lindner Hohle bei Trebic durchflossen haben J)i mit

‘) Die Lindner Hohle ist die tiefste hisher erforsclite
Hohle der Erde (die Schlundhohlen Ohorun Martin in Frank-
reich und Bus della Lume in Italien sollen tiefer sein, sind
jedocli nicht erforscht) und ivurde im Jahre 1890 vom Ober-
miinz\vardein Lindner, nach Herstellung von kiinstlicher Ver-
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der unterirdischen Reka von St. Canzian spater vereinigt,
um sich als der machtige Timavus ins Adriatische Meer
zu ergieBen.

Ervvahnt sei hier, daB in den letzten Jahren von jiin-
geren Geologen (Grund, Krebs u. a.) eine neue Hypothese
fiir das sogenannte Karstgrundwasser aufgestellt und in
einzelnen geologischen Abhandlungen gleich der Grund-
wassertheorie der diluvialen Gegenden fiir das zerkliiftete
Kalklager des Karstes angewendet wurde. Wer aber
hinreichende Zeit hatte, und wem Gelegenheit geboten
wurde, den klassiscben Hohlenboden des kiistenlandischen
und Krainer Karstes ober- und unterirdisch genau zu
untersuchen, dem ist es unmbglich gevvesen, irgendwo

risehe Wasser aufnehmen. Meine langjahrigen Unter-
suchungen beweisen, daB die Behauptung vom Vorhanden-
sein ausgedehnter AVasserstreeken (Grundwasser) im
Innern des Karstes hinfallig ist, denn in diesem zer-
kliifteten Terrain sind nur flieBende, durch dichte Fels-
wande voneinander getrennte unterirdische Wasseradern
vorhanden, Das Niederschlags- und FluBwasser wird
bier von den zabllosen Schliinden, Spalten und Schichten-
olfnungen aufgesogen, durchflieBt nachher die unterirdi-
schen Hohlraume und erscheint wieder oberirdisoh aus
den Speihoblen oder durob Pseudoquellen.

Gleich hinter Tublje, zwiscben der Eisenbabnstation
Herpelje und dem Marktflecken Materia, fiibrt ein schoner
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diese neue Theorie vom Karstgrundwasser bestatigen zu
konnen. Es geniigt hierbei nicht, die Naturschliinde und
AVasserhohlen nur von aufien beobachtet zu haben, sowie
die IIochwasser in den Kesseltiilern als eine Folge des
sogenannten Karstgrundvvassers anzusehen und zu be-
schreiben, sondern man muB vielmehr die Schliinde und
Wasserbohlen selbst befahren, um einzusehen, daB der
Karst, sowie alle hohlenreiche Kreidegegenden eine Aus-
nahme von der Grundwasserregel bilden, und daB im
Felsgeriiste solcher Landscbaften kein Grundwasser vor-
banden sein kann, sondern nur Kanale, die das meteo-

bindung melirever Schiichte, zum erstenmal befahren. Im
Juli 1905 vvurde diese Hoble vom Verfasser nacli 19tagiger
Abstiegsarbeit neu untersucht und teilvveise vveiter erforscht.
Zahlreiche Projekte, von hier aus die Stadt Triest mit AVasser
zu versorgen, scheiterten an dem niedrigen AVasserstand uber
dem Meere (19 m).

Fahr\veg zur Ortscbaft Bresovizza. Nach 15 Minuten
ist man auf der bochsten StraBenkote, von hier aus laBt
sich die ganze Schonheit der vor dem Beschauer liegen-
den Gegend bevvundern. Das schone Kesseltal von Bre¬
sovizza mit seineh griinen und fruchtbaren Feldern, die
vom Bache Lačica bewiissert werden, dessen Ufer von
zahlreicheu schlanken Weiden bewachsen sind, breitet
sich zu unseren FiiBen aus; daruber liegt ein kobalt-
blauer Himmel und ringsherum das schillernde Grau der
miicbtigen steilen Felswiinde. Im Siiden beherrschen die
Ruinen von Tabor die enge Talsperre. Unter ihnen liegt
die schivarze Offnung der gleichnamigen Grotte. Einst
befanden sich hier starke Mauern zum Scbutze gegen
die verheerenden Einfalle der Tfirken. Im Norden er-
hebt sich aus dem kiihlen Wahlesgrunde stolz die groBe
Kirche, villenartig mitten im schonen Garten liegt die
Schule, und die roten Dacber der zahlreicheu Bauern-
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hofe von Bresovizza ragen kaum aus den dicbten Baum-
gruppen hervor: alles zusammen ein reizendes landschaft-
liches Bild des Karstes.

Yor dem Abstieg ins Tal teilt sicb der Weg: links
wendet er sicb ins Tal binab, rechts fiihrt er zur kleinen
Wallfahrtskirche des heiligen Georg und weiter nach
Materia. In dieser Strabenecke liegt der inaehtige Ein-
gang der Ilohle Bresovizza, im Volksmunde Brinseica
genannt. Selten wird der Karstwanderer einen grob-
artigeren Hohlen-
eingang als diesen
finden; der Durch-
messer ist 45 m lang,
der ganze Umfang
102 m und die zer-
rissenen Felswande
fallen liber 60 m
senkrecht in die
Tiefe 2).

Sehauerlich scbon
ist der Blick von der
Hohe in die grau-
sige Tiele dieses
scbwarzen Abgrun-
des, dessen oberer
Rand ganz mit star-
ken Baumen und
dicbtem Gebiisch be-
wachsen ist. Die
Vegetation reicht
bis zu einer be-
trachtlichen Tiefe
hinab, und im spaten
Friihjahre sind die
Felswande ganz be-
deckt mit den rei-
zenden Sternen der
Lungenblume und
des Windroschens.
Herabgefallene

Steine pfeifen un-
beimlicb zur Ilohlen-
tiefe und schlagen
mit hollischem Ge-
polter am Hohlen-
grunde auf. Hun-
derte von Felstauben
und Dohlen tummel-
ten sicb in diesem
Riesentopfe, die er-
s teren mit sehrau-
benformigem Fluge
angstlich das Weite
suchend, vvahrend
die Doblen bocb
iiber uns mit in
der Morgenstille um so deutlicber vernebmbarem heiseren
Krachzen die Luft durcbkreuzten und dabei tvohl ibrem
Unwillen iiber die Storung, die \vir mit dem Abstieg
verursacbten, Ausdruck gaben.

Die vorgenommenen Messungen ergaben an der Nord-
seite 76 m, an der Siidseite 60 m, an der Ostseite 88 m
und an derWestseite 64 m Tiefe. Nur im Siiden konnten

2) Pie groCten der von mir erforsohten Schlundhohlen
des Karstes sind: Noe-Grotte bei Nabresina, Absturz 65 m
Tiefe, Durcbmesser 45 m; der Schiund von Ocisla bei Her-
pelje 40 m Tiefe, Durchmesser 50 m; die Kačna jama bei
Pivaoa, Absturz 213 m, Durchmesser 45 m; der Beilschlund
bei Sesana, Absturz 110 m, Durchmesser 65 m.

wir mit Hilfe eines Seiles leicht 20 m in die Tiefe her-
unterklettern. Ein breites, ganz bevvachsenes Schichten-
band erleichtert bier den weiteren Abstieg. An einer
starken Eiche befestigten wir die 40 m lange Strickleiter,
und der Abstieg konnte auf der freischvvebenden, sich
\vie ein Gummiband debnenden Leiter beginnen. Sobald
man die Strickleiter, zu deren Benutzung gesunde Nerven,
sicherer Griff und vollstandige Sebwindelfreiheit unbedingt
erforderlich sind, verlassen bat, befindet man sicb auf

der Spitze des unver-
meidlicben Schutt-
kegels, der bier in-
folge seiner Hobe
und Breite einen
ansebnlichen Hiigel
bildet (Abb. 1).
Hoch iiber sicb bat
man ein Stuckcben
blauen beiteren
Himmels, umgeben
von einem Kranze
von Baumen und
Gebiiscb voli hell-
griin gefarbter Blat-
ter; die senkrecb-
ten, ja uberhangen-
den Felstvande, be-
deckt mit zabllosen
grauen, grunen,
roten und gelben
Flecbten, oder auch
durch ihre Nackt-
beit das Malerische
erhohend, steigen
anscheinend in un-
endliche Hohe em-
por; eine Unzahl
grober moosbedeck-
ter Felsblocke, balb-
vermoderte Baum-
stamme, iiber-
wucbert mit Epbeu,
daruber kleinere
Felstriimmer mit
nocb friscben Bruch-
fliicben und dazwi-
schen tvildes Ge-
striippbedecken den
gewaltigen Schutt-
kegel. Chaotiscb
mischt sich alles
durcbeinander und
gibt dem Bilde einen
uberaus wilden Cha-
rakter. Die Fels-
wande schienen

nach und nach oben sicb schliefien zu wollen, und schwer
drucken sie herab. Unwillkiirlich wird man zuletzt durch
den Eindruck der vollkommenen Abgeschlossenheit und
Einsamkeit dieses dusteren Felsenkessels mit Bangen
erfiillt. Ein Sturz aus der Hohe in diesen schauerlichen
offenen Kerker hatte nicht nur den sofortigen Tod zur
Folge, sondern wiirde, wie dies ein vor zwei Jahren vor-
gekommener Fali bewies, den menschlichen Korper in
eine formlose Masse verwandeln.

Auch die Steine, die sich von den Felswanden los-
losen oder herabgetvorfen werden, zerschellen amGrunde;
die groben Felsmassen dagegen, die hier herumliegen,
rtthren noch von dem groben Deckensturz ber, der die

Ahh. l. Schlundhohle von Bresovizza: Der Einsturzhiigel am
Grunde des Einstelgschachtes.
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Bildung dieses gewaltigen Einsturzschlundes veranlaBte.
Die Einsturztheorie der Kalkhohlen wird heute noch von
vielen Forschern bestritten, trotzdem wir sebon eine
betrachtliche Menge solcher Riesentopfe aufzuvveisen
haben. Die meisten Forscher behaupten zwar, daB die
Erscheinungen des Einsturzes nicht deutlich genug vor-
handen sind, vergessen aber dabei, daB die primitiven
Zeicben der Entstebung dieses Einsturzes verhaltnis-
maBig bald verscbwinden infolge der umformend wirken-
den auBeren Einflusse. In allen Einsturzhohlen liegt
unter der Schuttbalde das Material des Einsturzes, riesen-
grofie Schichtenblocke, hier und da noch am Ende der
Iialden freiliegend. Je naeh der Lagerung des Gesteins,
in dem die Hohlen liegen, wirkt der EinsturzprozeB ein-

dafi ein erdbebenartiger StoB entstand, der um so hef-
tiger ist, je groBer die fallende Masse oder ihr Fallraum
ist. Der Verbreitung nach wirkt der StoB am starksten
in senkrechter Richtung, weniger heftig in schrager Rick-
tung. Der groBe Scbuttbiigel in der Hoble von Breso-
vizza, an dessen Enden gewaltige Felstrummer frei
berumliegen, bevveist klar, daB von bier aus einst ein
machtiger StoB die Schicbten im weiteren Umkreise von
Materia stark gelockert bat und dadurcb die Bildung
vieler Bruebspalten bzw. Erosionsscblunde veranlaBte.
So bat das lokale Erdbeben in der Umgebung von Adels-
berg im Dezember 1905 ganz bestimmt seinen Ursprung
in dem Schichtensturz in einer Trockenbdble des Adels-
berger Hoklenkomplexes, wo iibrigens gewaltige PJinsturz-

Abb. 2. Schlundhiihle von Bresovizza: Halle A.

mal scbneller, einmal langsamer. Am leiebtesten stiirzt
die Dečke einer Plohle in scbief gelagerten Scbichten ein,
durcb die aufeinander folgende Abblatterung der Dečke
im Zusammenwirken mit der oberirdiscben Denudation.
Unbedingt muB man sich hier an die Tbeorie des Hohlen-
forschers Kraus balten; denn die Bildung dieser riesigen
Schliinde kann einzig und allein nur durcb das Zusammen-
wirken der oberirdiscben und unterirdiscben Erosion vor
sicb geben, das zuletzt den groBen Einsturz veranlaBt.
Die Hoble von Bresovizza liegt in einer den auBeren
Einfliissen sebr stark exponierten Stelle, wo Regen und
Wind langsam, aber sicher der Denudation halfen, die
Machtigkeit der Dečke dieser Hoble zu vermindern. Hier
wurde so die Dečke an einer Stelle zu diinn, um die auf
ihr rubende Last tragen zu konnen; ferner wurden die
Seitenwande durcb das Sickerwasser so weit ausgelaugt,
daB die Dečke ihren Halt verlor und zusammenbrach.
Die Masse, die hier auf den Hohlenboden aufscblug,
muBte einen ganzen Schichtenbau erschuttert baben, so

ersebeinungen aucb unterirdisch beobacbtet werden konnen
— Ersebeinungen, die ich im selben Jabre wahrend
meiner Expedition in der unterirdischen Poik zahlreich
vorfand.

Die Entstebung des Hauptarmes am Grunde der
Hohle ist dagegen dem seitlichen Gebirgsscbube zuzu-
sebreiben, dem spater die dynamiscbe Kraft des Wassers
folgte. Im Norden iiberall unter den Felswanden des
Einsteigschacbtes stehen kleinere und groBere Tropf-
steinsaulen von brauner und griiner Farbe. Diese Saulen
waren einst glanzend weiB wie alle anderen Sinterbil-
dungen in dieser Hoble; nach dem Einsturze kamen auf
ibnen eine Menge Erdkorner, Guano, Algen, Moos usw.
zu liegen, die von Sinter eingebiillt diese Farben erzeugten.
Nach der Dicke dieser schmutzig gefarbten Sinterkruste,
die kaum 2 mm betragt, solite sich der Schlund erst in
neuester Zeit gebildet haben.

Durch einen breiten Portalbogen tritt man in die
eigentliche Hoble ein, die sich links und recbts tief in
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den Berg hineinzieht. GroBe Felstriimmer, von Decken-
bruch herriihrend, bedecken anfangs den Boden der Hohle,
dann wird sie ganz eben. In der rechten Halle A (Abb. 2)
gibt es mebrere sehone groBe Wasserbecken. Meistens
liegen diese einzeln langs derWande, doch naeh starken
Regengiissen bildet sich bier ein groBer klarer See mit
einer Wasserflache von iiber 300 qm und verhaltnismaBig
tief, so dafi der letzte Teil der Halle unerreiebbar ist.
Die Temperatur des Wassers ist 5° C, die Luft bat 8°.
Diesen seltsamen Temperaturfall in einer Karstboble muB
man bier der unterbalb liegenden Wasserhdble, die nur
dureb Sprengungen der sebr engen AbfluBspalte am Ende
der Halle erreicbbar ware, zuscbreiben; das Wasser
von Bresovizza verscbwindet namlich, wie sebon vorber
erwahnt, in mit Sobutt ganz angefiillten Wasserschlingern
unterhalb der Talsperre und flieBt dann in einer Ver-
werfungs8palte gegen das Tal von Materia weiter. Diese
Spalte liegt nun unterbalb dieser Hohle; das kalteHohlen-
wasser vermindert die Temperatur der umliegenden Fels-
sebichten, diese geben der Luft und dem stagnierenden
Wasser in der Halle jenen kalten Temperaturgrad, den
ich in dieser Hohle sohon zum fiinften Male bestimmen
konnte. Klar ist es auch, daB das unterirdiscbe Wasser
nur unter der rechten Halle flieBt, denn der links des
Einsturzkegels gelegene Hohlraum weist sebon 10° auf,
und in der folgenden Tropfsteinkaminer zeigt das Ther-
mometer sogar schon die mittlere Hohlentemperatur des
Karstes, 13° (siehe Plan 1); ein Beiveis, daB die Tempe¬
ratur des Gesteines sebon auf kurze Entfernungen vom
Wasserlauf sich im normalen Warmezustande befindet.
Bemerken mufi iob hier, dafi bei meiner ersten Befabrung
am 3. August 1895 am Schutthiigel in dieser Hohle eine
Anzahl fast ganz vervvester Kadaver von Tieren lag, die
infolge einer Seuobe verendeten und bier binein von der
Landbevolkerung gevvorfen wurden und weitum einen
pestilenzartigen Gerucb verbreiteten. Ebensolobes kann
man heute noch in zablreioben anderen Schlundhohlen
langs des mutmafilichen Laufes des Trebid-Timavo be-
obacbten** 3). Das meteorische Infiltrationsvrasser nimmt
von diesen Tierleichen die zahlreich vorkommenden Krank-
beit erregenden Bazillen auf und gibt sie dem Hauptilusse
ab, bzw. verseueben diese das Trinkvvasser von Triest 4);
hierdureb wei'den die sanitaren Verhaltnisse der Stadt
gewiB nicht giinstig beeinfluBt.

An den beiden Seitenwanden der links gelegenen
Halle sind mebrere bohe Spalten vorhanden, die alle in
kleinere Tropfsteinkammern fiibren, nur die letzte recbts
ist eine schmale unpassierbare AbfluBspalte, durch die
das Sickerwasser der unterirdischen Laeiea zufliefit. Das
Ende der Halle ist ebenso iiberraschend wie unvergleieh-
bar schon. Selten findet man in den Karstboblen so
sehone Bildungen; unter und hinter den zablreiohen
Saulen erbeben sich einzeln oder in Gruppen bei ein-
ander abenteuerliche Steingebilde; bald sind es hohe
Turme und massive Stengel, bald wieder lang gestreekte
Riffe und Zinnen. Versteinerte Wogen im scbneeigsten
WeiB, im leucbtenden Gelb und warmen Rostbraun
schimmernd, aus den Wellen auftaucbende, seltsam ge-
formte Korallen und Nadeln, daz\vischen zierlicbe muschel-
formige Becken, hier und da Wasser iiber die Bander
stiirzend: das alles im blauen Licbte des Magnesiums
ist ein Schauspiel von vvunderbarem Reiz. Man kann

a) So besteht heute noch beim Hofgestiit in Lipizza die
iible Sitte, alle verendeten Tiere in eine knapp neben der
Ortschaft gelegene Schlundhohle zu werfen.

4) Die Stadt Triest wird mit Trinlnvasser aus den Quellen
von Aurisina versorgt. Diese Quellen liegen am Meeresstrande
unterhalb Nabresina und werden gespeist vom Wasserverlust
des unterirdischen Trebid-Timavo durch eine Bruchspalte.

iiberall leicbt binaufklettern, da die hervorstehenden
Sinterbecken einen sicheren Tritt darbieten. Am Boden
dieses Hohlenteiles liegen auch zahlreicbe Sinterbecken,
in deren Spalten und Hohlungen sich die sonderbarsten
Sintergebilde pisolithiseber Art vorfinden. Wegen der
mannigfaltigsten Formen dieser merkwurdigen, in Tau-
senden von Stiicken hier vorkommenden Kalkgebilde
zabit diese Hohle heute zu den reichsten Fundstellen fiir
die so seltenen Hdhlenperlen. Diese Kalkperlen sind
eine der auffallendsten Bildungen des Sickerwassers, und
man findet sie nur in kleinen Schalen, in die ein Strahi
von kalkgesattigtem Wasser permanent von einer grofieren
Hohe herabfallt. Kleine Staub- und Lehmteilchen werden
durch die Gewalt des starken Falles fortwahrend in Be-
wegung erbalten und uberziehen sich mit Rinden von
Tropfsteinmasse, ahnlich wie die bekannten Erbsensteine
in den heiBen Quellen von Karlsbad. Ibr Durcbscbnitt
zeigt im Schliffe die strahlenformige Struktur und den
fremden Korper in der Mitte. Mit der Aufzahlung dieser
Sinterbildungen will ich auch eine Beschreibung derselben
versueben:

1. Polyedrische Gebilde bis zur GroBe 1 ebem, da-
runter einige von Wurfelform, aus dieser bis in die
Kugel- oder Bobnenform iibergebend. Die eckigen Formen
haben stark gerundete Kanten und Ecken. Die spiegel-
glatten Flachen zeigen alle eine sebalenartige Vertiefung;
mancbmal tritt durch Substanzverlust der auBeren Hiille
die schalenartige Zusammensetzung dieser interessanten
Gebilde bervor. Der Mineraloge von Facb ware fast
versucht, nach den Kantenwinkeln die wurfelahnlichen
Stiicke fiir Pseudomorphosen irgend einer Mineralart zu
balten. Die meisten dieser iiberaus schonen Gebilde
sind milchvceiB und haben das Aussehen von feinstem
Porzellan.

1 a. Seltener sind die Gebilde gelblicb oder grau; dann
sind sie ebenfalls von glatter Oberflache, zeigen jedoch
unter der Lupe eine weiBflockige Zeichnung. Die klei-
neren wurfelformigen Kalkgebilde zeigen eine fein rauh-
matte Oberflache und sind bocbstens an den Ecken oder
in den sebalenartig vertieften Flachen glatt-glanzend.
Die meisten dieser sonderbaren wiirfelabnlichen Gebilde
sind von trapez- oder trapezoidahnlichen Flacbenelementen
begrenzt. Ihre GroBe scbwankt von 1 cbmm bis zu
1 ebem. Die flachen Gebilde sind durchscheinend.

2. Eine Gruppe zeigt erbsenartige bis polyedrische
Gebilde, getrennt oder im Verbande ibrer pisolithischen
Struktur, oft deutlich mit einem spiegelrunden Kerne,
wšihrend die schalenartige etwas rauhe Umbullung poly-
edrische Absonderungsflacben zeigt.

3. Die abgeblatterten Schalen mancher Stiicke sind
ebenfalls spiegelglatt und einerseits mit napfartigen Ver-
tiefungen versehen, die, wenn in grofierer Zahl vorhan¬
den, die Eindriicke pisolitbischer Gebilde sebr schon wabr-
nebmen lassen.

4. GroBere plattenformige Gebilde von Kalksinter,
entweder blendend weifi oder gelb, entweder spiegelglatt
mit deutlicher napfartiger Vertiefung, oder ohne diese
und dann oft einerseits mit ausnehmend feindrusiger
Ausbildung; obsebon verschieden gestaltet, waltet die
Dreiecksform vor, und sie erreichen eine GroBe bis zu
3 ebem und dariiber.

5. Grofie flacbzylindrische, balbkugelige, gallapfel-
oder den Friicbten der Platane ahnliehe oder gar man¬
eken Nummuliten ahnliehe Formen mit starken konkaven
symmetrischen Oberflachen, im Umfange vollstandig kreis-
formig; oder gar maneben Bovisten ahnliehe, ja selbst
scharfkantige Gebilde, manchem Bohnerz gleich und
stark glanzend. Die kugeligen Stiicke bis zur WalnuB-
groBe sehen wie poliert aus und haben gevobnlich an
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einer Stelle eine auffallende napfartige Yertiefung. Die
meisten dieser sonderbar geformten Gebilde zeigen wenig-
stens eine glatt polierte Seite, mit der sie an der Fund-
stelle aufgelegen sind, wahrend die oberfiachliche, nacb
auBen gekehrte leiobt korrodiert erscheint. Bei einigen
dieser Stiicke ist die deutlicbe dickscbalige Zusammen-
setzung und Ausbildung wabrzunebmen.

6. Rostgelbe glatte polyedrische Gebilde von iiber
HaselnuBgroBe, mitunter zu zweien vvie Brotsemmeln
verbunden. Die Farbe i-iihrt von der Terra rossa her.
Diese Gebilde liegen manchmal in Haufchen getrennt
von den beschriebenen, meistens nebeneinander, und
gewahren an ihrer Lagerstelle einen reizenden Anblick,
manchem Konfekt nickt unahnlich.

7. GroBere brotlaibartige Gebilde mit zwei glatten
Sinterkugeln, die in den Eindruck des ersteren Gebildes
hineinpassen und durch die Bewegung des rieselnden
Wassers glatt geschlilfen wurden.

8. Eigentlicher Erbsenstein mit deutlichem erbsen-
artigen Gefiige, jedoch feindrusiger Oberflache.

9. GroBe Sinterkugeln, lose am Boden liegend, mit
stark drusiger Ausbildung — von HaselnuB- bis Menschen-
kopfgroBe, verzuckerten Ntissen nicht unahnlich, gelblich-
weiB bis rostgelb. Trotzdem diese Kugeln ringsum mit
feinen Kristallen besetzt sind, so ist an dem (Jberzug
keine Stelle zu entdecken, wo die Kugel auflag; man
mufi daher an eine schwache rotierende Bewegung denken.

Wie man dem Vorhergehenden entnehmen kann, sind
diese merkvviirdigen Kalkgebilde hochst mannigfaltiger
Art; sie gut zu beschreiben, ware ein Ding der Unmog-
lichkeit, da es ihre Mannigfaltigkeit nicht vollig gestattet.
Ahnliche Gebilde, aber nur seltener und einzeln, fand
ich am Karste in der Rauchgrotte (Dimnice) bei Markov-
šina, in der Riesengrotte bei Opdina, in der Noegrotte
bei Nabresina, in der Hdhle „Na Hribah 11 bei Terno-
vizza und in der Tropfsteingrotte bei Slivno. Weitere
Fundorte sind: eine namenlose Hdhle auf der Insel Lissa
in Dalmatien, in Krain der 225 m tiefe Teufelsschlund
(Gradišnica) bei Loitsch und ein Schlund, der nur durch
seine Lage am P’’ucynischen Durchschlage im Kesseltale
von Planina bekannt ist, die Lattenmayerhoble bei Krems-
miinster in Oberosterreich und die Grotte Hermanovetz
in den Karpathen. Auch aus Rickelsdorf (Hessen) sind
schone weiBe Kugeln mit glanzender Oberflache, die in
schalenformigen Vertiefungen von Tropfstein fest an-
einander gewachsen sind, im Wiener Hofmuseum vor-
handen; doch ist hier keine genaue lokale Fundangabe
verzeichnet. Das Unterscheiden zwischen Erbsensteinen
aus heiBen Quellen und Sinterperlen aus kalten Tropf-
brunnen ist ungemein schwierig, sie gleichen sich ganz,
und man kann ohne genauere Kenntnis des Fundortes
oft die Entstehungsweise nicht herausfinden. Wunschens-
wert ware es bei den neueren Aufsammlungen, daB die
Fundortangaben ausfuhrlicher gehalten wiirden, denn es
ist fur die Hohlenkunde ungemein wichtig, zu ersehen,
nicht nur wo, sondern auch unter welchen Verhaltnissen
jedes dieser Gebilde gefunden worden ist. Sonderbar
erscheint es auch, daB verhaltnismafiig so wenig Fund¬
orte von Hohlenperlen bekannt sind. In den bayerischen,
wiirttembergischen und Schweizer Hohlen sind bisher
keine ahnlichen Bildungen entdeckt worden, auch in
Frankreich konnte ihrVorkommen nur in einer von den
Hunderten erforschter Hohlen nachgevviesen werden.

Die ganze Lange der Halle A ist 85 m, die Breite
verschieden:

Bei einer Lange von 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 m,
eine Breite von 40, 44, 50, 36, 34, 22, 20 m.

Die Hohe betragt iiberall 8 m, nur am Ende ist ein
32 m hoher aufsteigender Spalt. Uber den 85 m breiten

Schutthiigel, der ein Gefalle von 40° besitzt, kommt man
in die links gelegene Halle B. In dieseru Teile fallen
sofort die regelmaBigen Schichtenbriiche in der Dečke
auf; mehrere vierkantige riesengroBe Felsblocke liegen
hier am Boden der Hohle, und die uber ihnen sich off-
nenden kaminartigen Loeher geben ein schones Beispiel
fur die ununterbrochen wirkende chemische Kraft des
Sickerwassers. Von der Dečke hangen zahlreich jene
so selten in den Karsthohlen vorkommenden Stalaktiten
mit verzerrter Bildung und milchweiBer Farbe, die ihre
merkwurdige Form durch starken wfrbelnden Luftzug
erhalten, der die herabsickernden Tropfen aus der senk-
rechten Richtung treibt. Nur in vier anderen unter den
417 von mir erforschten Hohlen habe ich solche Tropf-
steine vorgefunden, und zwar ziemlicb mannigfaltige
in der Noegrotte bei Nabresina, vrenige in der Grotta
Eugenio bei Sesana, nur einige Exemplare in der durch
den Unfall, bei dem ein Realschiiler seinen Tod durch
Absturz fand, im Jahre 1905 bekannt gewordenen
Schlundhohle Madrasica bei Opcina und reich in der
vvahrend meiner zwolften Hohlenexpedition (1904) neu-
entdeckten Rauchgrotte bei Markovsina. Solche Bildungen
haben auch die folgende kleinere Halle fast ganz aus-
geliillt, man glaubt sich hier in einen dichten versteiner-
ten Urwald hineinversetzt, wo man mit sehr groBer Vor-
sicht allen jenen hohen und schlanken Calamites, Lepi-
dodendron, Sphenopteris aus derDevonperiode ausweichen
muB, um nicht von ihnen zufallig bei einer Beriihrung
getroffen zu werden.

Die Halle B ist 45 m lang und 22 m hoch, die Breite
variert von 30 bis 50 m. Zur Halle C kommt man durch
einen 7 m langen, 1 m breiten und 3 m hohen Gang,
dessen Boden ganz ein 'VVasserbeeken bedeckt. Diese letzte
Halle ist 59 m lang und 8 m hoch, ihre Breite betragt 4
bis 16 m. Das Ende der Halle ist eine schmale hand-
breite Spalte, die wahrscheinlich zu weiteren groBeren
Hohlraumen fiihrt. Die Hauptachse der Hallen A und B
streicht von Siidvvesten nach Nordosten, jene der Halle C
von Siidosten nach Nordwesten.

Die Hohle von Bresovizza birgt auch drei Arten von
Grottentieren, und zwar kommen haufig vor Leptoderus
Hohenwartii var. reticulatus und Obisium spelaeum, sel¬
tener Zoospeum alpestre. Die erste Art ist von mir neu-
entdeckt worden; das Vorkommen dieses klassisch schon
gebauten Hohlenkafers ist bisher von mir nur in funf
anderen Karsthohlen nachgewiesen worden (Riesengrotte,
Noegrotte, Rauchgrotte, Madrasica-Schlundhohle und zu-
letzt in der 90 m tiefen Zala jama bei Pausane). Diese
Ilohlenkaferart gehort zur Gruppe „Troglobien“, sie ist
vollkommen blind und besitzt die Eigentiimlichkeit, daB
die Glieder in die Lange gezogen erscheinen. Man er-
kennt deutlich, daB der Kopf, ganz besonders aber die
Fiihler und Beine langgestreekt sind. Die Leptoderien
werden haufig eine Beute der Scherenspinne Obisium; in
allen Hohlen, wo ich diese Spinnenart vorfand, sah ich
eine Menge angefressene Tiere der ersteren Art. Eine
der ersten Darstellungen iiber diese Jagd hat der be-
kannte Entomolog Fiirst Khevenhiiller-Metsch gegeben.
Er erzahlte, wie er in der Adelsberger-Grotte am Kalva-
rienberge ein Obisium beobachtete, das langsam, nach
allen Seiten tastend, sich auf einem Stalagmiten fortbe-
wegte. Ungefahr 1 m hoher an der entgegengesetzten
Wand derselben Saule kroch ein herrlicher Leptoderus.
Lange Zeit lieB Khevenhuller die Tiere ruhig, bis er mit
Bestimmtheit erkannt hatte, daB die Bewegungen des
Obisium von denen des Leptoderus geleitet waren und
jenes tatsachlich diesem nachstellte. Beide brachte er
zusammen in ein Glas, wo die Scherenspinne den Kafer
mittels ihrer Kiefer in einzelne Stiicke zerlegte. Eben
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dasselbe beobachtete ich in der Noegrotte bei Nabresina.
Auf einer Saule kroch langsam ein Leptoderus, 5 cm da-
yon entfernt, mit vorgestreckten Scheren herumtastend,
ging ein Obisium, deutlich dem Kafer nachstellend. So-
bald icb aber mit der Kerze naher binzugetreten war,
verkroch sich, verscheucht durch die Kerzenwarme, das
Obisium in eine Spalte, von wo icb es erst mit Hilfe des
Hammers und des MeiBels berausbolte, wahrend der
Leptoderus langsam weiter krocb. Die winzige Gehaus-
schnecke Zoospeum alpestre ist selten an den nassen
reinen Tropfsteinsaulen zu finden; von diesen Mollusken
weiC man heute noch nicht, ob sie Augen besitzen oder
nicbt. Diese Schnecken solien nach allen Forschern nur
in den dunkelsten Stellen der Hohlen leben, in feuchten
Winkeln, engen Spalten und auf feuchten Grottenwanden,
sobald sie mit Grottenschlamm bedeckt sind. Aucb der
treffliche deutscbe Sammler Professor Dr. Otto Harnann
behauptet in seinemWerke „Europaische Hohlenfauna 11 ,
S. 161 folgendes: „Nie fand icb Zoospeum an solchen
Stellen, \vobin Tageslicht eindringt, oder in Grotten, die
trocken sind, auch nicht in solcben, wo man Luftzug
antrifft, selbst dann nicht, wenn alle anderen Erforder-
nisse sicb fur sie daselbst einfinden. Endlich nicbt an
reinen Stalaktiten, die immer kalter anzuftihlen sind
als die mit Lehm iiberzogenen.“ Da aber alle bis jetzt
bekannten Entomologen sicb nur mit der Fauna der leicht
zuganglichen Hohlen befaBt haben, kann ich nach meinen
vielen Besuchen der Karstschliinde folgendes liber das
Leben dieser Tiere mitteilen: Zoospeum lebt nur an Stellen,
die bestandig von Wasser iiberrieselt sind; Zoospeum
kornmt aucb an Stellen vor, die vom Tageslichte getroffen
werden; Zoospeum findet sich aucb in solchen Hoblen vor,
die einen starken Luftzug besitzen; reine Tropfsteinsaulen
werden gleichfalls von ibnen besucbt, und in einer und
derselben Ilohle konnen mehrere Arten vorkommen.

Fur den ersten Punkt meiner Behauptung brauche

icb keine Beispiele anzufiihren, da alle Forscher mit mir
ubereinstimmen. Fiir den zweiten Punkt fiihre icb fol-
gende Fundstellen an: In der Hohle „Im Garten“ (Vortu)
bei Padric fand icb gegeniiber dem Eingange, an einer
18 qm halteoden nassen Wand, die vom Tageslicht ge¬
troffen wird, 23 Stiick lebende Zoospeum, welche icb
ohne die Hilfe des Kerzenlicbtes sammeln konnte. Aucb
in der Hohle „Pod kalam“ bei Nabresina fand icb in
Begleitung des Professors Dr. Moser an einer Stelle 67 m
vom Eingange entfernt, bis wohin das Tageslicht dringt,
Zoospeum lautum. Im Hadesscblund (Staerka jama) bei
Padric sammelte ich 85 m unter der Erdoberflacbe, an
einer Stelle, die aucb vom Lichte stark getroffen wird,
lebende Zoospeum. In der Caverna di Salles (Pečina v
Bresovici ogradi) oberhalb Zgovnik fand ich ebenfalls
Zoospeum unter solchen Verhaltnissen. In vielen Hohlen
sammelte icb diese Gebauseschnecken an solchen Stellen,
die vom starken Luftzuge bestrichen werden, z. B. in
der Hohle von Ternovizza (Jama v Hribah). Als Beispiel
fiir den vierten Punkt dient die Hohle von S. Servolo,
in der auf reinen Tropfsteinsaulen die Schnecken leben;
so aucb in der Hohle „Pod kalam“, in der Riesengrotte
und in mehreren anderen. Schliefilich fand ich in 57
Hoblen nur eine Art, in 21 Hoblen zwei, in 5 Hoblen
drei und in 1 vier Arten. Heutzutage sind in den Karst-
hohlen neun Arten bekannt; davon sind die zwei zuletzt
entdeckten, niimlich Z. Moseri, die nur in der NuB-
dorfer Grotte (Zegeana jama) bei NuBdorf in Krain vor-
kommt und von Professor Dr. Moser zuerst gesammelt
wurde, und Z. trebicianum, bis jetzt nur in der tiefen
„Lindner-Hohle“ bei Trebic vom Triester Museumskustos
A. Valle entdeckt, bis jetzt nicbt beschrieben.

Die Gesamtlange der Hohle von Bresovizza ist 214 m,
die Tiefe 98 m. Zuletzt besuchte ich diese Ilohle am
5. September 1905 mit Herrn Dr. BennoWolf, Gerichts-
assessor in Frankfurt a. M.

II. Die Tropfsteinboble von Slivno.
Das reizend gelegene Nabresina, ein beliebtes Aus-

flugsziel und eine gesunde Sommerstation der Triester,
liegt mitten in einer wilden Karstgegend, die fur die
allgemeine Hohlenkunde viele wichtige Studienobjekte
birgt und auch fur die Prahistorik zablreiche einschlagige
Fundgegenstande geliefert bat. Drei grofje charakte-
ristisch gebaute Wallbefestigungen (Gradišče oderCastel-
lieri) beberrschten einst die ganze Talmulde; beute noch
kann man leicht die machtigen Steinringe verfolgen, und
meine Grabungen haben ergeben, daB diese sowohl in
der prahistorischen als aucb in der friihromischen Zeit
als Verteidigungspunkte benutzt worden sind. Die
schonen leicht zuganglichen Felshohlen (slaw. Pečine)
Katra, Lesa, na Doleh, na Leskovcah (aucb Grotta azzura
genannt), Sirca, Pod kalam, Vlašca, Svinska griza, Russa
spila, drei namenlose Hohlen am St. Leonhardsberge und
die Wurzelgrotte haben alle in der uralten Zeit als dau-
ernde "VVohnsitze den Karstbewohnern gedient. In allen
diesen Fundhohlen babe ich allein oder mit Professor
Dr. Moser und Dr. v. Marcbesetti bemerkenswerte Aus-
grabungen veranstaltet, und diese haben gezeigt, daB die

Gegend von Nabresina bereits friihzeitig der Sitz einer
hochentvvickelten Kultur gewesen ist. Aber auch reicbe
Reste ausgestorbener Tiere entbielt der Lehm in der
Hohle Pod kalam.

Im Jabre 1893 entdeckte ich am Ende dieser 142 m
langen Ilohle das reichste Lager diluvialer Tiere am
Karste. Hunderte von Individuen des Hohlenbaren
(Ursus spelaeus) lagen hier in einer 3 m tiefen Erd-
schicht; seltener fand sicb der Hohlenlowe (Felis spelaea)
oder die Hohlenhyane (Hyaena spelaea) vor. Ebendort
gelang es mir im Herbste 1905, einen der wichtigsten
Funde zu machen, und zwar konnte ich knapp auf dem
einstigen Felsboden der Ilohle einen grofien Barenschadel
ausbeben, der in der Schadelwand eine Feuersteinspitze
fest eingekeilt batte; dieses interessante Fundobjekt laBt
die Behauptung richtig erscheinen, daB zugleicb mit
diesen \vilden Tieren der Menscb, der nacbmalige Herr
der Schopfung, auf dem Schauplatze des Karstes auftrat,
ein armseliger nackterWilder, der die naturlicben Hohlen
und Grotten zur Wohnung sich aufsuchte und sich zu
seinem Schutz und TrutzWaffen aus Stein bereitete, mit
denen er selbst jene Riesentiere bekampfte.
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Die eigentliche Hohlenkunde findet in dieser Gegend
ebenfalls ein reiches Arbeitsfeld. Erosionsschliinde, Tropf-
steinhdhlen, Bruchspalten und Einsturzschliinde liegen auf
einer Flache von wenigen Quadratkilometern in groBer
Anzabl zerstreut und lassen zablreicbe Beobachtungen
und Versuche anstellen. So liegen zwei tiefe Erosions-
scbliinde oberbalb des Wasserwerkes Aurisina; eben
solcbe sind die Jagerhohle bei Slivno, die Knochenhohle
und der Eichenschlund links des groBen Eisenbahn-
viaduktes, das Taubenlocb neben der Felshohle Pod
kalam und das Taubenloch recbts des Steinvvalles von
Iver vrh. Tropfsteinhohlen sind die groBe Grotte von
Slivno, die Riidiger-Hoble nachst dem Bahnhofe und die
schwarze Hohle unterhalb Praprot. Bruchspalten sind
die Rosinahohle im Garten der Villa Sterle, eine namen-
lose im Norden der Katra jama und der Hutschlund bei
der groBen Doline von Nabresina. Die Fremdenhohle,
die Durchgangshohle von Praprot und die Noegrotte sind
Einsturzhohlen ’>).

Die Siidbahn uberschreitet die ReichsstraBe nach

teren 23 m mit einer Strickleiter oder durch Abseilen
genommen vverden miissen. Den Grund des Schachtes
bedeckt Steinschutt, der in der Mitte unter dem Hohlen-
eingange am hochsten aufgeturmt ist. Wahrend ein Gang
nach schroffer Steigung in nordostlicher Richtung blind
endet, eilt nach Siiden ein hoher und breiter Gang in
starker Neigung zur Tiefe. Vergebens sucht das un-
gewohnte Auge in der umgebenden Dunkelheit die Gegen-
stande zu unterscheiden. Jedem Besucher wird der Rat
erteilt, hier ein wenig zu verweilen, teils um das Auge
an die Finsternis zu gewohnen, teils auch wegen des
plotzlichen Wechsels der weiteren inneren Hoblentempe¬
ratur mit der auBeren, der im Sommer 15 und mehr
Grad betragt (Plan 2).

Auf der steilen, holprigen Schutthalde steigt man
50 m hinab, bis zum ebenen Lelimboden der domartigen
Vorhalle. In bedeutender Ilohe (30 m) wolbt sich hier
die Hohlendecke. Dreht man sich gegen den Eingang
um, so steht man unter dem uberwaltigenden Eindruck
dieses Saales, der von den durch die Eingangsoffnung

Nabresina bei der Ortschaft Bivio auf einem gevvaltigen
Steindamm, der ausschlieBlich aus romischem Abraum
der umliegenden Steinbriiche (Cave romane) hergestellt
ist. Davor fiihrt rechts einFuBsteig zum niichstgelegenen,
am Danim aufgebauten Wachterhause, unter dem sich
rechts ein fast ebener Wiesenboden ausbreitet, worauf
man zwei schvvarze SchlundofEnungen wahrnimmt. Die
erste, knapp am ostlichen Wiesenrande befindliche be-
steht aus z\vei nebeneinander liegenden Spalten, die in
einen 10 m tiefen, stufenartigen Erosionsschaeht fiihren.
Das Ende des Schachtes ist blind, d. h. die Fortsetzung
ist mit losen Steinen und Lehm verstopft, so daB jedes
vveitere Vordringen hier ausgeschlossen ist. Die Tem¬
peratur war am 23. April 1906 auBen 16°, innen 13,5° C.
Der zweite Hohlenmund liegt ungefahr 60 m vom ersten
entfernt; er ist fast kreisformig, 20mbreit, fiihrt trichter-
artig zur Tiefe und ist, wie die meisten Karsthohlen, mit
dichtem Gebiisch umgeben. Ohne sonderliche Muhe
klettert man die ersten 10 m hinunter, wahrend die wei-

5) Alle angefiihrten Hohlen sind vom Verfasser erforscht
und aufgenommen worden. Unerforsclit sind noch in dieser
Gegend eine enge Sohlundspalte beim Wasserturm von Auri¬
sina, aus der nach Aussage der dortigen Landbevolkerung
heifie Dampfe an kalten Tagen aussteigen sollen, und eine
tiefe Schlundhohle im groBen Steinbruch von St. Croce.

eindringenden Reflexen des Tageslichtes magisch erhellt
wird; dieser von den mit einer griinen Kruste iiber-
zogenen Wanden und von dem Gewolbe niederstrahlende
Lichtschimm.er verleiht allen in der Niihe befindlichen
Gegenstiinden eine blaulich-griine Farbung. Der Lehm-
boden sieht fast wie gepflastert aus, er ist in lauter
quadratische weiBliche Felder geteilt und durchfurcht
von dunkeln, tiefen Wasserrissen. Die weiBen, staubigen
Uberziige bestehen vorzugsweise aus Gips, dann aus
organischen Substanzen und aus einer geringen Menge
von Kalksalpeter. Auf dem Lehm unter den Steinen
entdeckte ich den neuen Hohlenkafer Anophtalmus ter-
gestinus, der hier zusammen mit Laemostenes cavicola
haufig vorkommt. AuBer diesen Arten kommen im
Hohleninnern noch folgende Tiere vor: Nycteribia spe-
laea, Bracbydesmus subterraneus, Eschatocephalus graci-
lipes und Niphargus stygius. Die Tropfsteinbildung ist
in der Vorhalle gering; stellenweise zeigen die Wande
frische, durch Berstung abgeloste Partien. In der
Mitte baucht sich die Hohlendecke aus und geht nach
oben in einen trichterformigen Schlot iiber, der mit dem
genau oberhalb liegenden Erosionsschaeht kommuniziert
und vom abflieBenden Wasser schon gescheuert ist. Der
AuBentemperatur von 18° C entsprach hier im Innern
eine solehe von 13° (beobachtet am 23. April 1906).
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Einer grofien Anzahl von Felstauben und mehreren
Gattungen von Fledermausen dient dieserTeil als Wohn-
ort. Gleich naeh dem Lehmboden klettert man an einer
5 m hohen, plattigen und mit Sinterkaskaden drapierten
Wand empor und gelangt in eine hallenartige Ervveite-
rung, derenWande von zahlreiohen, meist kleinen, weifi-
gelblichen und allerliebsten Tropfsteinen geziert ist. Von
hier fiihrt ein stollenreicber Zugang in starker Steigung
liber eine glatte Sinterbildung zu einer Tropfsteinhohle
ersten Ranges.

Alles Sehenswerte dieser Halle zu bescbreiben ist un-
moglich; glauben \vir docli zu traumen, wenn wir dieses
unterirdiscbe Naturwunder anstaunen. Von allen Seiten
stofit man auf groteske Formen; Pleiler, Minarets, schlanke
und luftige Tiirme ra gen zwiscben grofien unformigen
Blocken empor. Hier sieht man ein Bauwerk ahnlich einer
Moschee, dort ragt es wie ein riesiges Messer mit haar-

stehungsweise dieser Stucke mufi man Hypothseen mit
zur Hilfe nehmen; auf eine bestimmte Bildungsart kann
man nicht sokliefien. Entweder werden diese Verzerrun-
gen durcb starke Luftstromungen erzeugt, oder es war
die Hohle einst zeitvveise uberschwemmt; denn anders
lassen sick diese Bildungen nicht erklaren. Steigt man
sodann zvvischen vielfach wechselnden Gebilden etwas
tiefer, so tauchen die Schlupfwinkel der Elfen und Kobolde
auf. Der Blick des Besuchers bleibt vervvundert auf dem
Schauspiel haften, das sich vor ihm auftut. In diesem
letzten Teile der Grotte zerreifien wir durch das Licht
des Magnesiums den dichten Schleier der Finsternis;
wegen des zitternden Spieles der schriigen Beleuchtung
und des Schattens scheinen jene Kolosse sich zu regen
und zu beleben .... Wir sehen dort iiber den Pfeilern
die schaffende Natur an der Arbeit; wir sehen am
schwarzen Gewolbe hin und wieder Tropfen zittern, wir
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scharfer Scheide empor; von oben hangen drohend spitze
Zacken und Sckwerter herab. Hier ist man tiberrascht, zu
den Fiifien einer Saule die Bruchstiicke einer anderen zu
finden, die vor Jahrtauseuden die Stelle der gegemvartigen
eingenommen haben mufi; dort gewahrt man einige Teile
der Wand mit ungeheuren Tropfsteinstutzen von vier,
fiinf bis zehn und mehr Meter von verschiedener Form
und Dicke besetzt; dann zieht ein Wasserfall, der plotz-
lich erstarrt zu sein scheint, unsere Aufmerksamkeit auf
sich. Die Halle entwickelt nach jeder Seite hin immer
mehr ihre Schonheiten; bei jedem Schritt begegnen uns
neue Schaustucke: Saulenreihen, Obelisken, Statuen, Fah-
nen, Schleier, bisher unerfundener Zierrat und phan-
tastische jeder Beschreibung spottende Gebilde. Alle
diese Schauobjekte, die von iibenvaltigender Grofiartig-
keit sind, kann man noch in ihrer ganzen Strukturrein-
heit und Farbenbrillanz sehen. Auffallend ist in der
Mitte der Halle das Vorkommen von Tropfsteingebilden,
die sich fadenartig aneinanderreihen, und solcher, die in
wagerechter Richtung von der Wand wegwachsen, ge-
weih- und hakenartige Formen annehmen oder armahn-
liche Verastungen zeigen. Bei der Erklarung der Ent-

horen sie mit eigentumlichen Tonen auf die unteren ge-
borstenen Saulentriimmer, die regellos nebeneinander
stehen und liegen, fallen; neue Gebilde entstehen auf
ihnen und iiber ihnen, je nachdem der Tropfen seinen
Gehalt an Kalk oben oder unten ansetzt. Tausend Jahre
haben die Verbindung der oberen Ansatze mit den un¬
teren hergestellt.

Die Draperie der Wande ist von aufierst zarter Natur;
wie kostbare Vorhange ist das Gestein hier gebildet, in-
dem es den zierlichsten Faltemvurf zeigt, und es ist so
diinn, dafi das Licht durchscheint. Es klingt beim An-
klopfen wie Glas. Die Grundfnrbe ist schneeweifi, mit-
unter durch rotbraune Streifen schattiert. In gewissen
Raumen ist Zugluft bemerklich, aber fiir gewohnlich ist
die Atmospbare ruhig und stili, nur das herabtropfende
Wasser verursacht ein leises melodisches Gerausch. Das
Hohlenende ist abfallend und zeichnet sich durch seine
unermefiliche Vielfaltigkeit an Gebilden aus. Schlanke
Tropfsteinformen, hohe Stalagmiten, sonderbar verzackte
Zapfen schmiicken die glitzernden Wande in einer sol-
chen Pracht und Fulle, wie sie nur dort vorkommen
kann, wohin die zerstorende Hand des Menschen noch
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nicht gedrungen ist. Das Abbrennen von Magnesium
lafit die Halle in Millionen von Kristallen erglitzern, und
das Abfeuern eines Revolversebusses hort sich wie das
Einstiirzen eines Berges an. Plbtzlich erzittert ganz
deutlich der Boden unter den Fiifien, ein Rollen nnd
Beben scheint sich schnell zu nahern, man spiirt ein
erdbebenartiges Wanken; die Wande und die Dečke be-
wegen sich, als wollten sie zusammenstiirzen; doch so
schnell, \vie es gekommen \var, verschwindet auch dieses
fiir jeden Uneingeweihten unheimliche Beben, erzeugt
vom — Stahlrofi, das iiber das Hohlenende stampft.

Wenn man den schon gemachten Weg wieder zuriick-
legt, um von der anderen Seite alle die Tropfsteingebilde
zu betrachten, so erscheinen diese ganz verandert; man
glaubt ganz neue Gruppen zu sehen und erstaunt immer
von neuem. Moge hier kein zukiinftiger Tourist die
Pracht der Plallen durch den Raub des Tropfstein-
schmuckes zerstoren, der oft Jahrtausende zu seiner
Entstehung gebrauoht hat und den nun der Mensch in
einem Augenblicke vernichten kann! Nicht selten findet
man auf dem Boden die schonen elfenbeinweiBen Idohlen-
perlen.

Die Lange der Tropfsteinhalle betriigt 155 m, die
Breite 5 bis 16 m, und 22 m hoch iiber dem Boden wolbt
sich an einigen Stellen die Hohlendecke. In einer kleinen
Nische vor dem Hohlenende bemerkt man rechts, wie
sich der Boden hebt und eine ganz enge Offnung iveiter
fiihrt; doch der dahinter liegende Raum ist nur eine
kleine schmucklose Seitenkammer. Die Luft in der
Halle fand ich ofters mit nur 8 bis 10° 0; diese Tem-
peraturabnormitat mufi man hier einem derzeit uner-
forschten unterirdischen Wasserlaufe zuschreiben. Diese
Wasserhohle ist die Hauptdrainagespalte des Triester
Karstes. Infolge tektonischer Storungen und durch die
Gravitation gezwungen, sind einst die Karstfliisse von*
der Oberflache verschwunden und miissen heute noch
auf unterirdischem Wege dem Meere zueilen. Zwei
Hauptfliisse sind es, beide unabhangig voneinander, die
den Triester Karst tief im Innern bewassern; der eine
ist die Reka, die bei Divača in den schauerlich schonen,
wildromantischen Hohlen von St. Canzian verschwindet,
der zweite ist jener schon vorher genannte Flufilauf,
dessen Quellengebiet in den Kesseltalern Nordistriens zu
suchen ist, in der tiefen Lindner-Hohle bei Trebič er-
scheint, im Martelschlunde bei Prosecco Hoehwasser-
spuren lafit und den Namen Trebič-Timavo fiihrt. Beide
Fliisse vereinigen sich erst unterirdisch unweit der
Kiistenortschaft Duino und ergiefien sich zuletzt unter
dem Namen Timavo ins Adriatische Meer. Unterhalb der
Tropfsteinhohle von Slivno fliefit der Trebič-Timavo 6).

6) Der Mar tel - S cb 1 u n d liegt in der Nahe des Bahn-
hofes Prosecco und ist im Jahre 1897 vom Verfasser 144 m
tief erforscht \vorden; durch Wegriiumen der Einsturzfelsen
am Grunde der Hohle wiirde man zum unterirdischen Wasser-
lauf gelangen. Hochwasserspuren sind Flys'chsand, Laub und
zerriehene Holzer. — Die Hohlen von St. Canzian liegen
eine halbe Wegstunde von der Siidbahnstation Divača ent-
fernt. Sie bilden das grofiai-tigste unterirdisclie Nat,urwunder
des Karstes; die Haupthohle ist der unterirdische VVasserlauf
der Beka. Unter miihseligen Gefahren und Anstrengungen
wurde dieser Hohlenkomplex von den Hohlenforschern Hanke,
Miiller und Marinitsch im Laufe von zehn Jahren (1884 bis
1894) fast 2 km weit bis zum Sipbonsee (?) erforscht und von
der Sektion Kustenland des Deutschen und Osterreichischen
Alpenvereins durch Anlegen von^Vegen, Brucken und Schutz-
hauten, sowie durch Erriclitung von zahlreichen Wai'ten den
Touristenkreisen erschlossen. — Der historisch merkwiirdige
Flufi Timavo stromt aus drei Hohlenmiindungen am Fufie des
Karstes bei S. Giovanni di Duino und ist der kiirzeste Flufi
ganz Europas; er fiihrt seine Wasser, di&sogar Kiistenschiffen
die Zufahrt gestatten, nach einem 2 km langen Laufe dem
Meere zu. Sem Wasserreichtum ist taglich mit ungefahr
2 000 000 chm bestimvnt worden.

Beim Riickwege erblickt man rechts von der grofien
Saulengruppe, gleich am Anfange der grofien Halle, hoch
oben an der Wand eine schwarze, fensterahnliche Off¬
nung, zu der man leicht iiber Sinterkaskaden und
Steinplatten gelangt. Dieses Fenster bildet die Miindung
eines bogenformigen Seitenganges, der die obere Ver-
bindung der Tropfsteinhalle mit der anderen Halle dar-
stellt. Hier ist an Stellen, die von starkem Luftzug
bestrichen werden, die Hohlenschnecke Zoospeum alpestre
haufig zu finden.

Die Gesamtlange der Tropfsteinhohle von Slivno be-
tragt 280 m; ihr tiefster Punkt liegt 65 m unter der
Erdoberflache (60 m liber dem Meere). Die erste Er-
forschnng der Hohle unternahm ich am 3. Februar 1899
und die letzte am 13. Mai 1906 mit Herrn Haardt von
Hartenthurn, Vorstand im Militargeographischen Institut
in Wien, wobei dessen Nichte den Seilabstieg und die
ganze Hohlemvanderung furchtlos mitmachte.

Die Hohle von Slivno ist ein Sehmuckkasten des
unterirdischen Karstes; um aber davon eine Skizze zu
enttverfen, dafi der, der sie liest, sich auch von der
Schonheit dieser Unterwelt den richtigen Begriff machen
kann, miifite sich ein formlicher Wettkampf unter den
Naturforschern und Schriftstellern entwickeln. Ich kann
deshalb dem Leser nur empfehlen, selbst den kuhnen
Hades des Karstes zn besuchen. Was den Menschen
einige hundert Meter unter der Oberflache der Erde her-
unterzieht, kann nicht verstanden, sondern nur gefiihlt
werden. Wer nicht in den Raurnen des Hades gewandert,
der kann das eigentumliche geheimnisvolle Gefiihl des
Schreckens und des Wohlseins nicht verstehen, das sich
der Seele des Forschers bemachtigt, wenn er, die feuchte
schliipfrige Strickleiter hetretend, in die Erde dringt,
oder wenn er, von Klippe zu Klippe springend, bei dem
ungetvissen Schein der Gruhenlampe mit gierigem Auge
das Halhdunkel durehforscht. dabei immer bedacht, den
Fufi an die sichere Stelle zu setzen. Alle seine Sinne
sind auf i;ortwahrender Hut, alle seine Muskeln sind aufs
hochste gespannt. Wer aber einmal diese finsteren Tiefen
gesehen, wer deren Gefahren Trotz geboten, wer die
prachtvollen Gesamtbilder der Natur bewundert hat, der
wird die durchlebten Stunden nie vergessen.

III. Die Moser-TIohle bei Nabresina.
Unter den vielen leicht zugiinglichen Felshohlen (Pe¬

čine) des Karstes, die prahistorische Ansiedelungen ent-
halten, ist die nordliehste aller die Moserhohle, sloveniseh
Jama na Doleh oder Na Robjah, d. h. Hohle in den
Niederungen, italienisch Spelonca del ferro 7). (Plan 3.)

Einige Schritte oherhalb der grofien von mir er-
forschten Einsturzhohle Noegrotte, in sudostlicher Rich-
tung von der Eisenbahnstation Nabresina, erreicht man
eine Steinmauer, die senkrecht auf den Fufiweg nach
Samatorca zulauft. Durch diese Mauer fiihrt ein Durch-
lafi zu einer ebenen Wiesenflache mit einem gewaltigen
Felsblock in der Mitte, an dem vorbei rechts ein Fufi-
steig in den Felsniederungen Doleni zu einer zweiten
Scheidemauer fiihrt, neben der, iiber Felsplatten abstei-
gend, der Felszirkus mit dem Hohleneingang sichtbar
wird. Eine reiche Baum- und Strauchvegetation in der
niichsten Umgebung machen diese Hohle noch heute zu
einem schwer auffindbaren Schlupfwinkel. Die macbtige

7) Die verschiedene Nomenklatur einer und derselben
Karstkohle diirfte selbst Lokalkundigen neu erscheinen, was
bei der Uberfiille von Forschungsmaterial nicht zu verwun-
dern ist, um so weniger, als die Benennungen der einzelnen
Hohlen keine so feststehende in dem vielsprachigen Bezirke
sind. Bei der Nachfrage nach einzelnen Hohlen ist es rat-
sam, gegeniiber der Landbevolkerung meistens die slovenische
Benennung zu gehrauchen.
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Triimmerhalde in der Felsmulde vor der Hohle weist auf
einen Deckeneinsturz hin, so dafi die Hohle einst viel
groGer gewesen sein diirfte. Reohts am FuBe der Fels-
wand liegt eine ganz mit Steinschutt verstopfte Hohle:
die Ausraumung dieses Teiles ware fur den Anthropo-
logen sehr lohnend wegen der pršihistorischen Funde,
die sich darin bieten miissen; man konnte auch auf
Skelettgraber stoCen. Eine Trockenmauer verdeckt teil-
weise den heutigen2m hohen Hohleneingang; dieWinkel-
boschung seiner Dreieckform paBt ganz genau zu dem
Schiehtenstreifen des umliegenden Kalkbodens (Rudisten-
kalk). An den Wanden des Einganges wachsen grohe
Exemplare der Paeonia pei'egrina, des Scolopendrium offi-
einale, des Polypodium vulgare und des Cyclamen euro-
peum. Hier herum findet man auch in den kleinen Karst-
mulden (Dolinen) gekritzte Serpentingeschiebe, iiber deren
Ursprung man bis heute noch nicht im lilaren ist, und
in den verwitterten Kalken nachst der Hohle feine kri-
stallinische Quarze mit deutlich ausgebildeten Drusen-
raumen. Die Hohle besteht aus zwei Hohlraumen. Der
vordere ist 10 m lang, 7 m breit und 6 m hoch; die ganze
Aushohlung wird vom Tageslicht bestrichen. Pline mach-
tige Ablagerung, von regelmaBigen Lehmschichten mit
kleinen Steinschichten durchsetzt, bedeckte den Boden.
In der obersten Lage fand ich bei meiner ersten Aus-
grabung im Jahre 1893 einige stark verrostete Eisen-
ringe, die von den Menschen der Metallzeit bei einem
zufalligen Besuche hier zuruckgelassen wurden und nur
als Zufallsfund zu betrachten sind. Es sei hier erwahnt,
daG ahnliche Funde am Karste in den jiingeren Sedi-
menten zahlreicher anderer Felshdhlen von mir gemacht
wurden. Auch fanden sich GefiiBreste mit Drehscheiben-
arbeit und Bruchstiicke von groCen romischen Urnen.
Diese Topfe erreichen oft die Hohe von iiber 1 m und
laufen unten in einen Zapfen aus, der dazu diente, die
Urnen im Hdhlenlehm oder im Gerdll fester zu stellen.
Die romischen Steinbrecher in der Cava romana bei Bivio
und Sistiana diirften im trockenen Sommer hier in der
Hiihle an dem unversieglichen Tropfenfall ihren Wasser-
bedari geholt haben.

Ein starker Tropfbrunnen hat sich im hinteren Teile
der ersten Halle gebildet; schwere Tropfen fallen vom
Gestein, und es ist, als wollten sie die Geschichte langst
entschwundener Zeiten erzahlen, als wollten sie berichten
von den wilden Gesellen, deren Feuer einst hier in der
Halle gebrannt hat, und von deren Hammerschlagen das
Gewolbe erdrohnte, und als wollten sie uns Kunde bringen
von den hier in grauer Vorzeit versteckten Schatzen.
Rechts vom Tropfbrunnen fiihrt ein 3 m langer, kaum
40 cm hoher Schlupf zur zweiten Halle, von deren Dečke
zahllose Stalaktiten herunter hangen. Die Gesamtlange
der Halle ist 21 m, die Breite 4 bis 8 m und die Hohe
1 bis 4 m. Zahlreiche Fledermause (Rhinolophus ferrum
equinum) haben sich diesen Hohlenteil zum Aufenthalte
ausgesucht. Bei meinen wiederholten Besuchen erlosch
das Kerzenlicht durch die aufgescheuchten und umher-
flattei-nden Tiere. In ihrem Pelzwerk schmarotzen die
merkwurdigen Nycteribien, die Fledermausfliegen ohne
Fliigel, und verschiedene Zecken. In der nordlicheri Ecke
der Halle liegt ein groGer Haufen roter Lehmerde, der
hier jedes weitere Vordringen unmoglich macht. Auf
diesem nassen Lehm findet man zu allen Jahreszeiten
die blinde Hohlenassel Titanetes albus. Am 1. Dezem-
ber 1893 betrug die Temperatur vor der Hohle 4° C, in
der Vorhalle 8° und in der Endkammer 15°.

Mit Unterstiitzung der k. k. Zentralkommission fur
Kunst und historische Denkmaler in Wien hat der be-
kannte Anthropologe Professor Dr. Moser aus Triest in
der Vorhalle in den Monaten .Tuli und Oktober 1898 und

in den ersten drei Monaten des Jahres 1899 bemerkens-
werte Ausgrabungen veranstaltet. Dank dem freund-
lichen Entgegenkommen des erwahnten Forschers war
ich an den Ausgrabungen selbsttatig beteiligt und konnte
hier am 24. Juli 1898 die erste Begrabnisstatte des Karst-
hohlenmenschen aufdecken. Das Skelettgrab lag fast in
der Mitte der Hohle, 170 cm unter der Oberflache; durch
darauf lastende groGe Steine war der Schadel stark ein-
gedriickt, die iibrigen Skeletteile, in einem griesigen rot-
braunen Erdreich eingebettet, zeigten sich sehr morsch.
Das Skelett lag in der Richtung von Osten nach Mesten.
Zahlreiche Beigaben umschlossen es; bei der linken Hand
lag ein verkohlter schwarzer Knochendolch, an der Spitze
leicht abgesplittert, bei der rechten eine schone platt-
weiBe Knochenspitze und zu den FiiBen drei schon aus-
gearbeitete Bein\verkzeuge. Unter dem Skelett fanden sich
drei Geweihzinken, Flintsplitter, fiinf Knochenpfriemen,
ein kurzes abgebrochenes Stiick der Ilirschstange mit
dem Rosenstock, mehrere Backenzahne des Urrindes und
eine im ganzen Umfange fein geglattete, 20 cm lange
Knochennadel 8). Im selben Jahre, am 4. Dezember, fand
Dr. Moser riickwarts nahe der linksseitigen Hoblenwand
das zweite Skelettgrab unter ganz ahnlichen Verhalt-
nissen wie beim erstentdeckten, nur in entgegengesetzter
Lage. Zahlreiche Beigaben fanden sich auch hier vor,
darunter zwei gespaltene Rohrenknochen, wovon der eine
wie ein Stift zugeschnitten, der zweite flach geschliffen
ist. Die Graber waren von der oberen, Topfscherben
fiihrenden Lehmschicht durch eine diinne weiGe Aschen-
schicht getrennt. Auch miissen alle Fundstiicke langere
Zeit im Wasser gelegen haben, da im Kalkschlamm
kriechende Wixrmer ihre Spuren darauf zuruckgelassen
haben, die sehr schwer zu beseitigen sind. Diesen Um-
standen nach sollten beide Graber aus der palaolithischen
Periode stammen, und zwar aus einer glazial-diluvialen
Schicht. Vielleicht hat der Mensch die Hiihle vor jener
Zeit bewohnt, in der machtige Schneedecken das Karst-
plateau bedeckten und ganz Nordeuropa von machtigem
Gletschereis uberstromt war, in der Eiszeit, die sich auf
dem Karste so auGerte und die nicht von langer Dauer
gevvesen sein konnte. Der Mangel an Tongeschirr belehrt
uns auch, daB jener Volksstamm nur auf sehr niedriger
Stufe stand, und dah er, erst nach dem Diluvium hierher
zuriickgekehrt, die Kunst der Topfbereitung kannte.
Diese unterste Erdschicht enthielt auBerdem verschiedene
sehr roh bearbeitete Messer und Pfeilspitzen aus ein-
heimischem, dem Fischschiefer von Komen angehorigen,
gebiinderten schwarzen Menilit und einige schlecht geglat¬
tete Knochenartefakte; daneben fanden sich zwei Kiefer
eines fischotterahnlichen Tieres (Lutra spelaea ?), mehrere
kunstlich geteilte Schalen derFluGperlmuschel (Unio mar-
garifer), zahlreiche Teile vom Schildpanzer der Sumpf-
schildkrote (Emys europea) und zwei rechte Kieferaste
vom Biber (Castor fiber). Diese Tierart wurde bis heute
in keiner anderen der vielen untersuchten Karsthohlen
nachgewiesen. In ihrer Gesellschaft fanden sich die
Knochenreste des Dachses und des Wildschweines. Es
fehlen hier dagegen ganz die Meereskonchylien; ihre Ab-
wesenheit in den untersten Lehmschichten der Felshohlen
des Kiistenlandes ist eine auffallende Erscheinung. Der
erste Mensch am Karst scheint mit den Verhaltnissen der
Hohlenumgebung nicht recht vertraut gewesen zu sein,
offenbar \vagte er sich damals noch nicht an die nahe

“) Ahnliche Hohlengraber sind bisher in keiner anderen
lfarstgrotte gefunden worden; man fand zwar in St. Canzian
bei Divača im Lehmboden einer Seitennische der Tominz-
grotte Skelettreste von fiinf Individuen; aber sie waren wahr-
scheinlich hier durch Hochivasser zugrunde gegangen; denn
es fehlten ganzlich die Beigaben und die rohei; Grabsteine,
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Meereskiiste; er mufi ein armerWilder gewesen sein, der
sich zu seinem Sehutz rohe Waffen aus nur einheimischem
Material verfertigte, womit er die Tiere des Urwaldes
erlegen konnte. Erst spater lernte er von den Pfahl-
bauern der Po-Ebene die Verwendung des Kochgeschirres,
den Fang von Meerestieren und die Hauszucbt der
Ziege.

Dagegen stellten sieb in den oberen Schichten bessere
Funde ein, wie feine Knochennadeln, Hiimmer und Griffe
aus Hirschgevveih, bearbeitete Eberzahne und zablreicbe
dolcbartig zugeschliffene Knochen. Von Steiniverkzeugen
fanden sich Bruchstiicke eines dunkelgriinen Serpentin-
beiles, feine Flintmesser in gelbliehen oder braunlichen
Varietiiten, drei Pfeilspitzen, darunter eine aus Chalcedon,
drei Werkzeuge aus Obsidian und zahlreiche andere
Steinartefakte vex-schiedener Formen und aus dem ver-
schiedenfarbigsten Kiesel, wie Lydit, Jaspis, Achat usw.
Vorberrschend unter den Steinartefakten sind die Messer-
formen; ibre Grofie ist iiberaus verschieden, und man
unterseheidet eine zweifache Art. Die eine, einscbneidig,
ist gewohnlich flach und geradformig, die zweite mit
zwei Schneiden ist dagegen schwacb gewolbt, wobei
iifters eine Schnittflache fein sagenartig gezahnt er-
scheint. Die kiirzeren breiteren Stiicke davon haben
wahrscheinlich als Scbaber gedient.

Den besseren, leichter zu bearbeitenden Flint und
andere schone Steine verschalfte sich der Hohlenmensch
wahrscheinlicb durch Tausch, oder es bot ihm die nahe
Meereskiiste selbst mannigfaltige Gesteinsgeschiebe, die
er wegen ihrer Harte und Farbe verwendete. Eine grofie
Reicbhaltigkeit zeigen die zutage geforderten Bruchstiicke
von aus freier Iland gearbeiteten Gefafien, nicht nur mit
Bezug auf die Form, sondern auch auf das Material, aus
dem sie gefertigt wurden, und auf die Verzierung. Der
Ton ist entweder schvvarz oder gelblich, oder er ist von
brauner oder grauer Farbe und dann gevrohnlich von
grober Beschaffenheit. Dem Tone sind bei allen Gefafien
bald grofiere, bald kleinere Calcitkornchen beigemengt,
um sie widerstandsfahiger zu machen. Die meisten Topf-
scherben sind auf beiden Seiten emailliert oder graphi-
tiert in den verschiedenen Farben mit Tupferornament,
Fingernageleindriicken, Parallelkerben und Zickzack-
bandern verziert. Bemerkenswert waren ein becherartiges
Gefafi mit Maanderverzierung und einige grofie Bruch-
stiicke mit eingeritzter Parkettmusterzeichnung. Zum
Teil sehr grofi war die Zahl der Seemuscheln; Mono-
donta, Patella und Ostrea kommen in vielen Hunderten
vor, seltener fanden sich Mytilus, Pecten, Cerithium,
Spondylus, Cardium und Murex. Die Schalen der Misch-
muschel sind am Rande fein abgeschliffen und einige der
Auster im ganzen Umfange gescheuert, um als Loffel
verwendet zu werden. Einige Konchyliengehause sind
gelocht und bildeten \vahrscheinlich den ersten und ein-
fachsten Schmuck des Karsttroglodyten. Von grbfieren
Fischen wurden nicht seiten Graten, Wirbelkorner und
Kiefer, von Krebsarten die Scheren gesammelt. Ziege
und Schaf bildeten die ersten Haustiere des Hohlen-
menschen; von ihnen fanden sich gespaltene, an beiden
Enden geoffnete Rohrenknochen, in Stiicke gehackte,
wie auch ganze Rippenstiicke und Unterkieferaste, unter
der Zahnwurzel getrennt, haufig vor; dagegen erscheinen
Cranien und Bruchstiicke davon seiten. Auch einzelne
Zahne von Rind und Pferd kommen vor. Uberraschend
war auch der Fund eines Bruchstuckes des menschlichen
Oberkiefers, sovue der Schadel einer Katzenart. Grofiere
Schleifsteine, aus dunkelrotem, sehr glimmerreichem Sand-
stein dienten den Hohlenmenschen bei der Bearbeitung
der verschiedenen Werkzeuge.

In der ersten neolithischen Schicht lagen machtige

zu Atzkalk gebrannte Kalksteinbanke, in deren Innern
bisweilen noch uncalcinierte Steinkerne des Kalkes vor-
handen waren, tvahrend die ganze Masse zu weifiem Brei
zerfiel. Interessant war die Feuerivirkung an den darin
vorkommenden Sandsteinen 9); je nach dem Hitzegrade,
dem das Sandsteinstiiek ausgesetzt war, zeigt es ein ver-
schiedenes Aussehen. Zunachst bemerkt man, dafi der
Stein bei gelinder Hitze auf der Oberflache rot gebrannt
erscheint, ohne jedoch seine Struktur zu verandern. Der
Kern ist unverandert und zeigt die natiirliche gelblich-
griine Farbe. Bei starkerer Hitze ivurde er grau, teils
schalig, teils blasig aufquellend, so dafi er ein trachyt-
artiges, ja selbst schlacken- und bimsahnliches Aussehen
getvann. Geivifi ein Bevveis eines ungeheuren Brandes,
dem das Gestein ausgesetzt war. Noch ein Umstand
mufi erwahnt werden, den ich hier beobachtete, und der
im Kalkgehalte des Sickerwassers seine Erklarung findet.
Der liber 2 m machtige Lehmboden ist derartig gefiigt,
dafi zwischen den darin befindlichen Rinnen vielfach
Ilohlungen liegen, da oft Ecken und Kanten gegen
Flachen sich verspreizten. In diesen Hohlungen rieselte
langs der Steinflachen das mit Kalk gesattigte Wasser
und iiberzog sie mit Tropfsteinkrusten, die aber nicht
nur die Uberziige der hier begrabenen Steinmassen bil¬
deten; sie bildeten auch mitunter den Kitt derselben, so
dafi man bisweilen eine Art Steinbreccie antraf. In dieser
durch Sinter verkitteten Masse fand ich zwei fein be¬
arbeitete glattglanzende Knochennadeln.

Verschiedene Herdstellen mit ihren machtigen Aschen
wurden an einigen Stellen im Lehmboden blofigelegt; die
Miichtigkeit und die Ausdehnung dieser Aschenlager er-
klaren die Moglichkeit einer Existenz des Menschen in
den dunkeln feuchten Karsthohlen. Es ist namlich aus-
geschlossen, dafi zu jener Zeit das Karstklima bedeutend
trockener als das heutige gewesen ware, denn nach den
vielen Resten von Hirscharten zu schliefien, die in den
massenhaft zerstreuten Felshohlen und Ringivallen (Gra¬
dišče) gesammelt ivurden, mufi den damaligen Karst ein
dichter Urwald ganz bedeckt haben, so dafi dem Boden
konstant ein hoher Feuchtigkeitsgrad eigen war. Und
da auch die Dečke der einzelnen Hohlen damals noch
nicht mit der gegenwartigen dicken Sinterkruste iiber-
zogen war, konnte das Sickerwassei' leichter in die Hallen
eindringen. Somit kann man nicht zugeben, dafi die
Hohlen trockener als heutzutage gewesen sind. Trotz-
dem konnte sich der Mensch diese Hohlen durch ein un-
unterbrochen brennendes Feuer zum leidlichen Aufent-
halt machen; das Feuer eriviirmte nicht nur den
Hohlenraum, sondern erzeugte auch einen starken Luft-
zug, \vodurch das reichliche Sickerwasser an den Wan-
den und an der Dečke rasch verdunsten konnte. Unter
diesen Existenzbedingungen konnte der prahistorische
Mensch in den Karsthohlen nur ein miihsames Leben
fiihren.

Wie man sieht, lafit sich aus den Funden dieser
Hohle ein ziemlich zutreffendes Bild von der Lebensweise
des Karsthohlenmenschen in weit vor allen geschichtlichen
Epochen liegenden Zeiten zusammenstellen; er war zu-
erst ein nomadisierender Jager, mit seinen rohenWaflen
erlegte und zerlegte er die wilden Tiere des Urivaldes,
spater erst erreichte er die Stufe des Hirten und Fischers
und scheint sefihaft geworden zu sein; seine kiinstlichen
Erzeugnisse deuten darauf hin, dafi er dieselben Anfange
in der Kultur durchmachte wie seine Zeitgenossen im
ubrigen Europa.

9) Der Sandstein, der sich. in allen einst bewohnten Holilen
von Nabresina vorfindet, wurde offenbar von der Meereskiiste,
wo er ansteht, berbeigebolt.



G. And. Perko: Aus der

Ich habe in dieser spelaologischen Arbeit einige neue
Vorkommnisse in der Hohlenkunde aufgezahlt; mit dem
Vorwartsschreiten des Studiums der Hoblen wird man
aber noch auf mancbes Neue stoBen. Und so mdgen
diese Zeilen neue Junger dieser Wissenscbaft \verben.
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denn es gibt noch viel zu arbeiten und zu entdecken in
der geheimnisvollen Untervvelt des Karstes 10).

lc) Auskunft iiber die gesamte Hohlenkunde des Karstes
erteilt der Verfasser (derzeitige Adresse: Eergstadt Idria in
Krain, Osterreich).




