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DIE KREUZBERGHOIILE BEILAA8 IN KRAIN 
UND 

DEE HOHLENEAE. 

VON 

FERDINAND v. HOCHSTETTER, 
WIIIKUC'HEM   MITGMKDE  DER   KAISERUCHEN  AKAOEMEE  HER WISSENSCHAKTEN. 

(STti-t % cTali'fiiwii9 6 JfoIz>*c I'uirtten vw.  %vxK\ 

VORGELEGT IN l)F,R SITZTJNG DEB MATHEMATISOH-NATURWISSENSCHAFTLICHF.N OLASSK AM 10. FEBRUAR 1881. 

Die Station Rakek an der Siidbahn zwischen Loitsch and Adelsberg ist den Karstreiseuden wohlbekamit als 
der Ausgangspunkt zum Besuche des Zirknitzer Sees und des krainerischen Scbneeberges. Zirknitz iiud das 
nordliche Ende des gleiclmamigen Seebeckens liegt von hier nur eine kleine Gehstunde entt'ernt. Schon gleieb 
nachdem man auf der Strasse nach Zirknitz die erste Auhohe erreicht hat, iiffnct sich die Aussicht auf das 
ausgedelinte Becken des merkwiirdigcn, vielbesehriebenen Sees. Die dunklen Waldesschatten des machtigen 
Javornik Vrli gegen Slidwesten, in dessen Felsgekliifte noeb Bftrea und Wolfe Uausen, bilden einen auf- 
fallenden Contrast gegen die sonnverbrannten naekten Hutweidefiachen der SHvnica in Nordost; der See 
selbst ist nur bei hoherem Wasserstande als ein schmaler horizontaler Streifen am Fusse des Javornik sicfat- 
bar. Die ganz eigenartige ober- und unterirdiscUe Wasser-, Fels- und G rottenromantik dieser Gegend entzioht 
sich vollstiindig dem die Landschaft liberschauenden Blicke; sie erschliesst sich nur dem, der auf den kanoe- 
ahnlichen Fahrzeugen der Fingebornen Tage lang den See befahrt und sich von diesen alle die geheimnissvollen 
„Speih-" und „Saugl(5cher", die oberch, vranja jama, bobarca, reitie, reschetto, narte, karlovza und wie sie 
alle heissen, zeigen und erklaren lasst, und dem, der die Wald- und Felswildnisse des Javornik bis zu den 
Naturbriicken und Hohlen von St. Kanzian durchstreift. 

Aber auch weiterhin gegen Siiden, dort, wo in der Uiurahmung des Sees von der hiiehsten Spitze eiues 
dunkel bewaldeten Bergkegels, des Kreuzberges, ein weisser Punkt — die Wallfalirtskirche Tleiligenkreuz 
iiber den See leuchtet, gibt es noch Naturwunder aller Art. Die schcm gebaute neue Strasse von Zirknitz nach 
Laas, von der sich bei Bloschkapoliza die nach Oblak und weiterhin nach Gotschee fiihrende Strasse ab- 
zweigt, wiudet sich hinter dem Kreuzberg zwischen einer ganzen Gruppe von ahuliehen Kegelbergen liindiircli. 
auf deren letztem die alte Sclilossruine Laas liegt. Hier offnet sich das Thai becken von Altenmarkt, und 
Schnceberg. Historisch merkwiirdig ist der IJlaka genannte Hiigel bei Altenmarkt, auf welchem das Terbo 
der Isomer gestanden haben soil. Zahlreiche romische Mtinzen, die hier gefunden warden, von Augustus, 
Domitian, Trajan, Alexander Severus u. s. w. und andere romische Alterthiimer bezeugen die einstige romische 
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294 Ferdinand v. lioclistetter. 

Ansiedlung. Auch das Thalbecken von Altenmarkt, welches nur etwa 120 Meter holier liegt als das Zirk- 

nitzer Becken, und aus welchem dieses unterirdisch seine stidlichen Zufliisse erhiilt, ist, sowie das Zirknitzer 

Becken, den TJberschwemmungen theils oberirdischer theils unterirdischer Wasserlaufe ausgesetzt, nur dass sie 

hier seltener vorkommen und acuter verlaufen, wahrend sie im Zirknitzer Becken ein chronisches Ubel sind. 

Die beiden Thalbecken haben nur eine unterirdische Wassercommunieation, und das Thalbecken von Alten- 

markt oder Laas hangt cbenso wieder nur durch unterirdische Wasserlaufe zusammen mit dem obersten Thal- 

boden, der zu dem Systeme des Zirknitzer Sees gehort, mit dem Becken von Oblak. Die auffallenden Kegel- 

und Kuppenformen des Kalksteingebirges zwischen Laas und Oblak und die zahlroichen Dolinen auf den mehr 

plateauformig sich ausbreitenden Hohen sind die deutlichen Kennzeichen der grossartigen Zerstorungen, welche 

in diesem wie ein Schwamm von zahllosen unterirdischen Canalen und TTohlen durchlocherten Gebirge vor sich 

gegangen sind. 

Der friiher erwahnte Kreuzberg, dessen Spitze die Wallfahrtskirche Heiligenkreuz ziert, ist es7 an des- 

sen Fusse die nach ihm benannte Hohle liegt. Der Eingang der Hohle befindet sich an dem nordostlichen Ab- 

hange des Berges eine halbe Stunde von dem an der Strasse von Zirknitz nach Laas gelegenen Dorfe Blosch- 

kapoliza und zwar lOMinuten abwarts von der Strasse imWalde. Dieses kleine Bergdorf ist daher der bequemste 

Ausgangspunkt fur den Besuch der Hohle. So armlich das nur 15 Mauser zahlcnde Dorf ist; so findet man doch 

in dem Gasthause des Mathias Modic cine zwar einfache, aber durch die Freundlichkeit und Gefalligkeit der 

Wirthsleute so angenehm als moglich gemachte Unterkunft. 

Die Hohle ist langst bekannt, und mehrmals untersucht und beschrieben worden; aber trotzdem keines- 

wegs griindlich erforscht gewesen. 

Die erste Beschreibung, zugleich mit einem Grundriss und Situationsplan, hat der k. k. Districtsfiirster 

Josef Zorrer 1838 gegeben („Beschreibung einer Berghohle bei heiligen Kreuz unweit Laas im Adelsberger 

Kreise nebst dem G-rundrisse und Situation des Planes" in den Beitragen zur Naturgeschichte, Landwirthschaft 

und Topographic des Herzogthums Krain, herausgegeben von Franz Grafen v. Hochenwart. Heft I, Laibach 

1838, S. 76—88). Eine zweite Beschreibung findet man in dem Illyrischen Blatt 1847, Nr. 51 u. s. f. unter dem 

Titel „Reisebil.der eines Touristen, zwei wenig besuchte Grotten in Krain" von Alex. Skofiz. Endlich hat 

Dr. Ad. Schmidl in sciucm bekannten Werke „Die Grotten und Hohlcn von Adelsberg, Burg Blanina und 

Laas", Wien 1854, im Anhang (Ergebnisse der Untersuchungen im Herbste des Jahres 1853) der Krenzberg- 

hiihle bei Laas einen besonderen Abschnitt gewidmet. (S. 275 bis 291.) 

Ich babe die Hohle zweimal besucht, das erstemal im Juni 1878 in Begleitung des Praparators am Landes- 

iniis(;uiii zu Laibach Ferdinand Schul.z7 das zweitemal im August 1879. 

Bei meinem erstea Bcsuche war meine ausschliessliche Absicht, in so kurzer Zeit und mit so geringen 

Kosten wie moglich eine geniigende Anzahl von Knochenresten von Ursus spelaeus zil sammeln, um daraus 

wo niiiglich ein vollstandiges Skelet zusamrnenzustellen. Auf den ausserordentlichen Knochenreichfhum in einem 

der entferntesten Seitengiinge der Hohle, zu dem man vom Kingange aus in ungefahr '/4 Stunde gelangt, batten 

namlich scbon Alex. Skofiz1 und Schmidl aufmerksam gemacht. Jedoch ist die Angabe von Schmidl (a. 

a. 0. p. 283), dass sich der Eingang in die sogenannte Barengrotte an der linken Hohlenvvand (vom Eingange 

aus) (iffne, unrichtig. Der Seitengang zur Knochenhohlc zieht sich vielmehr rechts hinein, anfangs in siidlicher, 

spater in sitdwestlicber Richtung; ebenso ist die weiterc Angabe von Schmidl (S. 285—286, Anm.), dass 

Herr Skofiz in der Kreuzberghohle eine so ansehnliche Partie Knochcn gefunden habe, dass Herr Gustos 

Freyer aus denselben ein Skelet zusammensteilen konnte, welches sich. in dem Laibaclier Museum befinde, 

unrichtig. Nach der Mittheilung von Herrn Dcschmann stammt dieses Skelet, welches sich seit 1840 im 

Museum befindet, vielmehr aus der 2000 Meter hoch gelegenen Mogritzerliohle in den Kreuzeralpen bei Stein. 

> Nach der Mittheilung des Herrn Burgernieisters Martin .Sobweiger in Altenmarkt waren Alexander Skofiz nnd 
Prof. J el i nek aus Wien die ersten, welche im September 1845 in seiner und des Josef Celeschnik, Bezirkgcommissars 
von .Schnceberg, Begleitimg in der Kreti'zbei'ghoMe bis zu dem Fundorte vbnBarenresteri in der Barengrotte vorgedrungen sind 
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Die Kreuzberghofde bei Laas in Krain unci der Uohlenbar. 295 

Wiederholt baben jcdoch einzelne Liebhaber aus der Umgegend in der Kreuzbergholile nach den Riesen- 

schadelii von Ursus spelaeus gegrabcn, und in der letzten Zeit hatten namentlieli Bauern die ansgesehlagenen 

Zahne sackweise gesammelt und nach Laibach gebracht. Dadnrch wurde Herr Desclimann auf den Fundort 

von neuem aufmerksam. Er Hess ira Friihjahr 1878 durcli Ferdinand Schulz eiiiige Nachgrabungen vorneh- 

men, die den Beweis lieferten, dass die Hiihle noch keineswegs ausgebeutet sei, und dieses glinstige Resultat 

war es, das micli zu meinen Nachgrabungen veranlasste. 

In der That zeigte das Ergebniss meiuer 1878 nur durch 4 Tage (19. — 22. Juli) mit 6 Mann unternom- 

menen Ausgrabungen, dass die Kreuzbergholile zn den reiehsten Barenhohlcn gchiirt, die man kennt, denn 

meine Ausbeutc in diesen vier Tagen bcstand aus nicht weniger als gegen 2000 einzelnen Knoehen nebst 

mehreren Schadeln und zalilreichen Schadelfragmenteii von Ursus spelaeus, die nach der Anzahl einzelner 

Knoehen von wenigsten 40—50, wahrseheiulich aber von mehr als 100 Individuen herriihren. lch konnte 

mich bei diesen Ausgrabungen audi iiborzeugen, dass einzelne Skelette vollkommen beisammen lageu. Da 

ich mit Ausnahme der zwei kleinsten Hand- und eines Fusswnrzelknoehens alle Knoehen des Skelettes (sclbst 

die Knochelchen des Zungenbein.es) gefunden und gesammelt habe, so liesseu sich aus dem reichen Materiale 

dieser ersten Ausgrabung zwei vollstiindige Skelette zusammensetzen, welche jetzt im k. k. Hof-Miueralien- 

cabinete aufgestellt sind und. zu den vollstiindigsten, grosstcn und besterlialtenen Skeletten von Ursus spelaeus 

gehoren, die ich kenne. 

Als Flihrer in die Hohle diente mir bei diesem erstenBesuehe der Gemeindedicner .lohann Kete von Laas, 

den ich zu diesem Zwecke auf s beste empfehlen kann. 

Bei meinem zwciten Besuehe der Kreuzbergliohlc im Jahre 1879 war ich von meinen beiden Assistenten, 

Herren J. Szombathy und Ernst Kittl begleitet und hatte ausserdem, wie im Vorjahre, wieder die Mithilfe 

des Praparators am Landesmuseum zu Laibach, Herrn Ferdinand Schulz. Wir verwendeten auf die Arbeiten 

in der Hohle mid ihrer Umgebung die Zeit vom 1.— 9. August und hatten uns wahrend dieser Arbeiten wieder- 

holter Besuehe zu erfreuen. Herr Hofrath Franz Bitter v. Hauer hatte uns nach Schluss der Versammlung 

osterreichischer Antliropologcn und Priihistoriker in Laibach nach der Hohle begleitet, und spater konnten wir 

llcrm Desclimann in Begleitung melirerer Herren aus Laibach in derselben begriissen. 

Die Hauptaufgabe, welche ich mir dicsmai gestellt hatte, war eine grtindliche topographische und geolo- 

gische Durchforschung der sehr weitliiufigen und viel verzweigten Hiihlc in alien ihren Tlieilen und eine 

genaue kartographische Aufnahme derselben. Der einzige Plan, der bis jetzt von der Hohle existirtc, war von 

dem k. k. Districtsforter Josef Zorrer aufgenommen und 1838 publicirt worden (a. a. 0. S.2). Dieser Plan 

erwies sich als sehr unvollstandig und. selbst in den grosscn Hauptziigen nur als annahernd richtig. 

Wir waren in der Lage, neue Arrnc und Verzweigungen in dor Ilohlc aufzufinden, bisher unbckannic Ver- 

bindnngsgange einzelner Hohlenarme zu constatiren und die gauze Hohle, soweit sic nicht wegen des Wassers 

in einzelnen Tlieilen uiiznganglich ist, zu vcrmessen. 

Gleichzeitig wurde mit Beniitzung der neuen Aufnahmcn des k. k. militar-geograpliisclien Institutes aucli 

cine Terrainskizze der Umgegend der Hohle in grosscrem Massstabc entworfen, urn die genaue Lage der Hiihlc 

im Gebirge zu fixiren. 

I):is Resultat dieser Arbeiten ist: 

1. Eine  Detailkarte  der Kreiizberghiililc  im Massstahe  von  1:1000,  entworfen  von J.  Szombathy 

(Taf. II), 

2. eine hypsometrische Umgeliungskartc der Kreuzborggrotle  im Massstabc von 1 : 10.000, entworfen 

von Ernst Kittl (Taf. I), nebst den Profileu und Diirchschnitten der lliHile (Taf. III). 

Nattirlich wurden aucli bei diesem zweiten Besuehe wieder Baren ausgegraben und das Resultat war nicht 

weniger gtinstig als im Vorjahre. 

An der Hand der Kartc und der Diirchschnitte gehe ich nunmcl lr an die Beschreibung der Hiilile. 
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296 Ferdinafid v. Hochstetter. 

Beschreibung der Kreuzberghohle. 

(V&rgl. Mezu den Plan dor Hohle, Taf. II, and die, Burchschnitte auf Taf. III.) 

Der Eingang der Hohle liegt am nordostlichen Abhange des Krcuzberges am Fussweg von Bloschka- 

poliza nach Pod Laas, 1-8 Kilom. siidlich von ersterem, 1*1 Kilom. nordlich von letzterem Orto, und 

0'5 Kilom. westlich von der Fahrstrasse nach Laas, in einer Meereshohe von 675 Metern. 

Ein schattiger Waldplatz vor dem Eingange ladet zu kurzer East ein, die, zumal wenn man die Hohle im 

Sommer besucht, wohl angezeigt 1st, um nicht erhitzt die kilhle G-rotte zu betreten; denn der Temperatur- 

wechsel ist ein sear bodeutender. Selbst im Hochsommer bei 28—30° Cels. ausserer Lufttemperatur hat das 

Innere der Hohle nie mehr als 10—11° Cels. Mit Recht heisst sie daher auch „Mrzla Jama", die „kaltc 

Grotte". 

Den Eingang bildet eine in siidlicher Richtung in das Kalkgebirgc cindringende, von oben nach unten bis 

auf 5 Meter sich erweiternde Felsspalte, zu der man auf einer mit Buschwerk bewachsenen Schutthalde von 

Felstrlimmern etwa 30 Meter hinaufsteigen muss, um, oben beim Eingange angelangt, auf einem schllipfrigen 

Schuttkegel fast um das Doppelte jener Hohe wieder in die erste Halle der Hohle hinabzuklcttern. Aus der 

Hohle ergiesst sich im Sommer ein starker, kalter Luftstrom, der am Eingange im Contact mit der warmen aus- 

seren Luft fortwahrend einen feinen Niedcrschlag erzeugt, durch welchen der nach innen gekehrte mit viel 

Walderde vermischte Schuttkegel immer feucht und nass erhalten wird. 

Schon in der halben Hohe des Abstieges, etwa 34 Meter vom Eingange, offnet sich rechts eine schwer 

zugangliche aber h6chst merkwiirdige Seitengrotte A, welche zu „Kittl's Barenhohle" fiihrt und spater 

beschrieben werden soil. 

Die erste grosse Halle, zu der der Abstieg vom Eingange herabfiihrt, haben wir zur Erinuerung an den 

Districtsforster Zorrer, welcher den ersten Hohlenplan entwarf, „Zorrer's Dom" genannt. Sie ist circa 

70 Meter lang, 20—25 Meter breit und eben so hoch, der Boden ist steinig und fallt links sanft ab zu einer 

flachen, mit sandigem Lehm erfiillten Vertiefung, die wir wasserfrei fanden, die aber zeitweilig Wasser ent- 

halten muss und in der Sauglocher verdeckt liegen mogen. Die Seitengrotte B, die sich von dieser Mulde 

aus in nordostlicher Richtung abzweigt, ist nur 35 Meter lang und ganz mit grobem Blockwerk erfullt. 

Dieser Seitengrotte gegcnliber an der rechten odcr westlichen Felswand bemerkt man eine Felsspalte, 

welche in die in der Richtung SSW. sich. erstreekendc Seitengrotte 0 fiihrt. Ein tiefes Loch im Boden am 

Eingange in diese Seitengrotte communicirt mit einem wenigstens 15Meter tieferen schwer zuganglichen llohlen- 

horizont, aus dem das Rauschen eines wahrscheinlich in westlicher Richtung fliessenden Wassers schwach 

horbar wird. Hochst ilberraschend war fur uns die Entdeckung einer engen nordsiidlich streichenden Hohlen- 

spalte, welche eineVerbindung zwischen der Seitengrotte A undC herstellt, eben weit genug, dass einMensch 

durchsehlupfen kann. Da Herr Schulz dies ausfuhrte, baben wir die Spalte, die auch einige schone Tropf- 

steingebilde enthalt, die „Schulzspalte" genannt. IJnweit von der Schnlzspalte, etwas tiefer im Innern dieser 

Seitengrotte fand sich auf dem Boden freiliegend ein ziemlich recenter menschlicher Femur, der entweder von 

aussen hereingeschwemmt oder von einem Besucher hereingetragen worden sein muss. 

Aus „Zorrer'sDom" steigt man, an die rechte Felswand sich haltend und an einem zweiten Loch vorbei, 

das ebenfalls in den tieferen Hohlenraum fiihrt, iiber einen grossen Trttmmerberg von eckigen, scharfkantigen 

Felsblocken aufwarts. Die Blocke dieses Triimmerberges, der einem gewaltigen Deckensturz seinen Ursprung 

verdankt, sind zum Theil von sehr ansehnlicher Grrosse und nur wenig iibersintert. Das Blockwerk nimmt die 

ganze Breite der Holile ein, die bier 20—22 Meter betragt, und erstreckt sich auf eine Lange von etwa 

30 Metern. Auf der Hohe des Triimmerberges angelangt, kann man leicht zur Felswand links kommen, in 

der drei Nischen in die Augen fallen, die inwendig durch enge Gauge miteinander verbunden sind. Wir haben 

diese Partie den „Kreuzgang" genannt. 
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Die Kreuzberghohlc bei Laas in Krain und der Hohlenbar, 297 

Vor der mittleren Nische, der „Grabkammcr" stelit eine abgebrochene, etwa 1 Meter hohe und eben- 

W dicke Stalagmitensiiule und rechts davon an der Felswand eiu Tropfsteingebildc, das sich dem Standbilde 

eines „Popen" vergleichen lixsst. 

Der Kreuzgang selbst zeigt die schiinsten kessel- und nischenartigen Auswascbungen, und nach alien 

Richtungen ziehen sicb Spalten und Locher, durch die zu gewissen Zeiten Wasser in die Hohle stromen muss. 

Die Decke der Hohle mag 10—15 Meter hoch tiber dem Plateau des Trlimmerberges sein. 

Am siidlichen Ende des Felssturzes, wo man die fast in gleichem Niveau liegende zweite Halle betritt, 

liegt inmitten anderer riesiger BlScke ein durch seine Grosse auffallendcr, an seiner oberen Seite flacher, scharf- 

kantiger Felsblock, 3 Meter lang, 2 Meter breit uixd 1 Meter hoch, der „Tisch", ferner ein zweiter iihnlicher 

Block, die „Tribtine" und unweit davon eine aufrecht stehende 5 Meter hohe Felsplatte mit drei Spitzen, der 

„Triglav" oder „Terglou". 

Der Roden der zweitcn Halle zeigt rechts eine troekene dolinenartige Vertiefung, in der unter der Lehm- 

decke wahrschcinlich wieder Sauglocher in die Tiefe gehen, iiber derselben iu der rechten Felswand bemerkt 

man ein wie ein „Rauchfang" sich in die Hohe ziehendes Speihloch, in das man weit hinaufsteigen kann. 

Oben erweitert sich dasselbe zu eineui 5 Meter hohen Gang, der von schimcn Tropfsteinen geziert ist, Links, 

wo die Felstrummer des Deckensturzes sicb weithin ausbrciten, dehnt sich die zweite Halle in nordostlicher 

Richtung zur Seitengrotte J) aus, die, wie wir zum erstemnale constatiren konnten, mit den vielverzweigten 

Hohlenarmen der Seitengrotte F in Verbiiidung stelit. 
Von der zweiten zur dritten Halle hat man eincn zweiten Triimmcrberg zu iibersteigen, der mit dem ersten 

zusammenhiingt, aber liier wieder die ganzc Rreite der Hohle einnimmt und sich da, wo der Hauptgang der 

Hohle aus der siidostlichen Richtung in eine ostliehe umbiegt, am hocbsten erhebt, so dass die Spitze des- 

selben etwa nur 10 Meter mxter dem Eingange der Hohle liegt. Man sieht von hier aus noch immer den Schein 

des Tageslielites vom Eingange her, urd hort zum erstenmal den Bach rauschen, der weiter im Innern der Hohle 

fliesst. Einen grossen, dick iibersinl crten Felsblock, den man beim Abstieg von dem zweiten Triimmerberg 

passirt, nannte ich die „l'errueke". 

Man verliert nunmehr, indem man die dritte Halle, in deren Mitte sich eine, zur Zeit unseres Besuehes 

wasserlose, felsige Doline befindet, das Tagesliclit. An der Felswand zur Rechten bemerken wir zwei durch 

Tropfstein gczierte Nischen, die „Capelle" und das „heilige Grab", in deren Hintergrxxnd sich Speililoelier 

in den Felsen hinaufzielien. Der l!oden der Capelle ist ein ebener Lehmboden, in welchem ich einen Grabver- 

such machen liess, jedoch ohne auf Knochenresle zu stossen. Es scheint eine ganz rccentc Lehmablagerung 

zu sein. 

Der Hauptgang der Hblde, der bis zur dritten Halle eine siidfistlicbe Richtung hatte, wendet sich nun- 

mehr ostlieh, und man hat einen dritten aus plattigen Gesteinsblocken bestehenden Felssturz, weniger hoch als 

der zweite, zu ersteigen, auf (lessen Gipfel sich einige rccht hiibsclie Stalagmiten aufgebaut liaben. 

Die zwei neben einander stehenden etwa 1 Meter hohen TropfsteinsJiulen am Fusse des Felssturzes, zwi- 

schen welchen man an der siidlicben Wand der Hohle hindurchgehen kann, nannten wir „die Siiulen des 

Herkules", mid die spitz pyramidenformige Stalagmitenmasse auf der Hiihe des Felssturzes „die Pyra- 

mide". Diese ist 2-5 Meter hoch bei einem Durehnxesser der Basis von (> Metern nnd bildet einen guten 

Orientirungsjxunkt in der Hohle. Ubcr den etwas scliliipfrigen Fuss dieser Pyramide liinab kommt man in die 

vierte und griisste Halle, welche Zorrer mit Recht den „grossen Dom" genannt hat. 

Hier sind wir im eigentlichen Mittelpunkte der Hohle, in welchem sich die vier Arme derselben kreuzen. 

Gegen Osten setzt sich der Hauptgang in gerader Richtung fort zum „See". Gegen SUden offnet sich eine 

kurze Seitengrotte E, und gegen Nordcn die grosse Seitengrotte F mit ihren vie! verzweigten Giingen. Die 

Hohle gibt an dieser Stclle bei genligender Beleuchtung ein grossartiges nnd interessantes Bild. 

Fast in der Mitte des gewaltigen, gegen 30 Meter weiten Raumes erliebt sich ein riesiger Stalagmiteu- 

kegel, der an seiner siidlicben Seite auf einem Aachen, durch wulstige Sinterbildungen in beckenformige Ab- 

siitzc aligestuften Fusse sich aufbaut, an seiner nordlicheu Seite aber tief und steil in den nordlichen Seiten- 

Donkschrifteu der niath^m.-nfttiirw. CI.   XLIII. Bd. 38 
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298 Ferdinand, v. Hochstetter. 

arm der Hohle abfallt. Mit Recht sagt Schmidl (a. a. 0. p. 280): „Hier ist einer der frappantesten Stand- 
punkte in unserer Hohlenwelt." Ich nenne diesen Kegel wegen seiner regelmiissigen vulcanahnlichen Form 
den „Chimborazo". Die Sinterwlilste rings nm den obersten Kegel erinnern an die Ringe der sogenannten 
Erhebungskrater, und die kleineren Sinterkegel an dem Hauptkegel an die parasitischen Nebenkegel der 
grossen Vulcane. 

Von der Siidseite erscheint der Chimborazo als ein nur etwa 8 Meter holier Kegel, sein flacher Fuss ver- 
liert sich in den sanft ansteigenden Boden der siidlieben Seitengrotte E. Will man ihn in seiner ganzen 
Grosse iiberschauen, so muss man aus dem grossen Dom links herabsteigen in den Eingang der nordlielien 
Hohle, aus dem der imposante Kegel in Absatzen wenigstens 8—10 Meter bocb aufsteigt auf einer Basis von 
15—20 Meter Durchmesser. 

An der Deeke der Hohle liber dem Kegel hangen machtige Stalaktiten, und wahrscheinlich ist der Chim- 
borazo niehts anderes, als ein vollstandig von dicken Sinterbildungen tiberkleideter Deckensturz. 

Der Boden des grossen Domes ist in seiner siidlichen Halfte ein ziemlich ebener Lcbmboden. Die siid- 
liche (rechte) Felswand besteht aus horizontal gelagerten Kalkbanken. 

An der nordlichen (linken) Hohlenwand fallen zwei spitzbogenformige Portale auf, von uns die „gothi- 
schen Portale" genannt, die in nischenformige Raume fiihren, welche dureh hiibsche Tropfsteingebilde 
ausgezeichnet sind. Beim Eingange in die erste Nische steht links eine schone 3 Meter hohe freie Stalagmiten- 
saule, im Innern der Nische hiingt ein schones Gebilde von der Decke herab, das man cinen „Vorhang" 
nennen kann. Die Nische verliert sich in einen engen Canal, in welchen man etwa 15 Meter weit hinein- 
schlllpfen kann, und der zu gewissen Zeiten als Speihloch fungirt. 

Gerade vor der Mitte des Einganges in die zweite Nische steht wieder eine freie Stalagmitensaulc, „ Lot's 
Weib". Auch diese Nische ist zu Zeiten die Ausflussoffnung von Wasser, welches sich in die Hohle ergiesst. 

Die sudliche Seitengrotte E des grossen Domes, die an ihrem Eingange 14 Meter forfeit rind 8 Meter hoch 
ist, steigt sanft an und hat nur eine Tiefe von 30 Metern. Der allmalig in niederen Sinterterrassen aufstcigende 

Boden zeigt hochst merkwurdige, 
mit feinem Sand erfullte becken- 
formige Vertiefungen, von deren 
mannigfaltiger Form und Gestalt 
die beistehende Skizze (Fig. 1) eine 
Vorstellung geben soil. Der Sand, 
wclcher diese Becken erfiillt, ist 
ein feiner, aus Quarz- und Kalk- 
kornern gemischter AlluvialsMud 
von ganz gleichmiissigem Korn, der 
zu Zeiten, wo iiber diese Terrassen 
Wasser niesst, abgelagert wird. 
Bei einzelnen der rundlichen Becken 
lasst sich nachweisen, dass sie zeit- 
weilig aus seitlichen Felsspaltcn 
einen Wasserzutluss bekommen. 

Riickwarts steigt diese Sinter- 
terrasse bis zur Decke der Hohle 
an, so dass diese hier geschlossen 
erscheint. Ein Blick auf die Kartc 
zeigt jedoch, dass in der weiteren 

siidlichen Fortsetzung das nordliche Ende von „Hochstettcr's Schatzkammer" liegt, nnd dass in dieser 
eine ahnliche, aber gegen Norden ansteigende Sinterterrasse den Abschluss bildet, welche racine Begleiter nach 

unten 
I : 100 

unten oben 

Die Sinterbecken im „Wirthsliaus zum Sandbad" mit Burcbschnitt. 
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Die Kreuzberghohle bei Laas in Krain und der HoJdenbdr. 299 

der beriihmten Sinterterrasse am Rotoniahana auf Neu-Seeland „Tetarata" genannt liaben. Diese beiden 

einander gegentiber stehenden Sinterterrassen ktinnen nur durch in entgegengesetzter Ricbtung in der Grotte E 

gegen Norden, in „Hocbstetter's Scliatzkammer" gegen Sliden abfh'essende Wasser gebildet sein. Die 

gemeinschaftliche Einbruchsstelle des Wassers ist aber jetzt bis auf einzelne enge Spalten und Loeher voll- 

stiiiidig versintert. 

Sollte einmal die Kreuzberghohle ftir allgenieinen Besucb zuganglich gemacht werden, so ware es zu 

empfehlen, von der Seitengrotte E nach „Ilochstetter's Scliatzkammer" durcbzubrecben. Man wlirde dann 

wahrscheiiilich in diesem hochgelegeuen Verbinilungsstttck unter den Sinterkrusten auch auf Lehm mit wohl 

conservirten Barenresten stossen. 

Die Seitengrotte E liaben wir das „Wirtlisliaus zum Sandbad" genannt, vveil sic sicli ganz beson- 

ders zu einem angenelimen Ruhepunkt bei dam Besucb. der Hfihle eignet. Die Sinterstufen am Rande der 

sandigen Becken bilden die bequemsten natiirliclieii Sitze. 

Den weit verzweigten niirdlicheii llohlenarm werde ich spiiter bescbrcibcn. Wir wenden uns nunmehr 

deni wciteren ostliclien Verlaufe der Holile zu. 

Den Cbimborazo links lassend, steigen wir lierab zum Eingang in den ostliclien Hoblenarm. An der 

recbtcn Ecke gleicli beim Eingang stebt, nur %f% Meter von der recbten Felswand ab, eine 4 Meter bobe, vom 

Boden bis zur Deeke rcichende Tropfsteinsaule von l/% Meter Durclimesser, welcbe ich die „Grrenzsaule" 

nenne, und in kurzer Entfenimig von dieser Siiule betindet sich in der Felswand rechts eine spitzbogenformige 

Niscbe mit einem kleinen Sinterbecken, deni „Weihkessel", das ich ganz mit feineni Sande erfullt fand. 

Die Wiinde der Nische sind feucht und eigentlittmlich muschlig erodirt; man tiberzeugt sich leicht, dass die 

Felsspalte hinter dem „Weilikessel" ein Speililoch ist, durch welches zu gewissen Zeiten sandfiihrendes 

Wasser in die Hohle fliesst. Unweit von dieser Nische ist eine zweite mit einem Tropfsteingebilde, das wir die 

„ Org el" nanntcn, und weiterhiu stehen an der recbten Felswand zwei 0-60 Meter bolic Stalagmiten, die 

„zwei .Scliildwachen". Die Felsspalten, die unweit von hier einmiinden, sind wieder Speililocher. 

Der Hauptgang der Hfilile verengt sicli von der Grenzsaule an melir und mehr tunnelartig bis zu einer 

Breite von 8 Meter und einer Hohe von 6 Meter, wir nannten diese Strecke den „Wassert,unnel"; man hcirt 

das Rauschen des Baches schon ganz nahe, seiebte Wasserttimpel beginnen auf dem ilbersinterten Boden und 

die naliczu aus horizontal gelagerten Gresteinsbiinken bestehenden Felswiinde rechts und links zeigen jenc 

eigentliiimlichen Erosionsformen, welclie die Wirkung stark fliessenden und Sand mit sich fiihreudeii Wassers 

sind, die man sich am leichtesten vorstellt, wenn man sicli diclit aneinander die Eindrttcke breiter dicker 

Finger in einer plastischen Masse denkt. 

Das Profli des Wassertunnels bei den „zwei Scliildwachen" ist in Fig. 2 wiedergegeben. Ganz richtig 

scliildert Schmidl diese Stelle, indem er (a, a. 0. S. 281) sagt: „l)eutlich tritt hier die Schichtiing zu Tage, 

und nicht leicht wird man in einer anderen Holile die Art Hirer 

Entsteliung und die Perioden Hirer Elrweiterung so klar erkennen. Die 

obersten Schichten sind zu einem Gcwolbc ausgebrochen und aus- 

gewa,schen. Die Schichte, welclie die jetzige grtisste Wasserhblie 

liczeiclinet, ragt bankartig aus der Wand liervor. Filter ihr bildet die 

naclistfolgende eine zweite Strife, und in dor (blgenden ist erst ein 

Kchmaler Ganal eingerissen. Eiozelne StttCfce sind bereits vom Ganzen 

getrcnnt und das nachste Hochwasser wird sie vielleicht losrcisscn und 

fortwiiblen." 

Niinmebr komnicn wir endlich wenig abwiirts gehend an  den 

Bach, dessen Rauschen wir schon in der dritten Halle gehort haben. 

Das vollkommen klare Wasser,   welches nur  eine Temperatur \ou 

9° Gels, zeigt, fliesst aus dem hinteren Theilc der Uohle uns entgegen und stilrzt sich mit lautem Eausciien 

links an der nordliclien Felswand in einen engen Ganal, dessen Portal liJt Meter breit und ;'. Meter bocb wie 

38 * 

Fig. 2. 

Profli rtes „Wassertinmels" zwisclien 
den  ,,z\vci Sehildwuclien" |uud (IIMII 

Bache. 
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300 Ferdinand v. Hochstetter. 

Fig. 3. 

Profil des „Wassertunnels" bci dem Baeht 

ein in Spitzbogenform kiinstlich ausgearbeiteter Stollen aussieht, der sich bald zu einem tieferen Wasserbecken 

erweitert und nicht weiter zuganglich ist. 

Der Wassertunnel selbst ist an dieser Stelle 672 Meter breit und 6 Meter hocb; das Profil gibt beistehende 

Figur 3. 

Da das Wasser so seicht ist, dass es kaum bis an die Knii- 

chel reicht, so waten wir in dem Bachbett circa 50 Meter weit 

aufwarts und bewundern die „ripplemark"-ahnlichen Sculptural 

und Sinterabsiitze auf den Felsplatten des Bodens, und die Finger- 

eindriicken oder Muscheln ahnlichen Vertiefungen an den Fels- 

biinken dor Seitenwiinde. Audi einige Tropfsteingebilde, die 

„vier Mumienkopfe" und der „Opferstock" fallen hier in die 

Augen. 

Die Y2 bis 1 Meter machtigen grauen Kalkbiiuke liegen fast 

horizontal, die Sehichtung tritt sehr deutlich hervor und die oben 

erwalmte, an der recbten Wand 1 bis 1 i/i Meter hoch iiber den 

Boden etwas hervortretende Felsbank macbt es moglich, audi bei 

hoherem Wasserstande eine Zeitlang noch trockenen Fusses vor- 
warts zu kommen, wiewohl der Weg auf dem schmalen Vorsprung der Felsbank iiber dem rauschenden Wasser 

nicht eben angenehm ist. Aus der Form der Decke und der Seitenwiindc dieses verhaltnissmassig engen Thei- 

les der Hohle lasst sich schliessen, dass von Zeit zu Zeit ganz gewaltige Wassermassen dieselbe durchstromen 

miissen, die dann nur schwer ihren Ausgang durch das stoilenartige Saugloch an der linken Seite der Hohle 

fmden werden, sondern, wie schon Schmidt (a. a. 0. S. 281) angibt, am Chimborazo vorbei in den nordlichen 

Hohlenarm F abfliessen. 

Der reissende Abfluss des Baches in den seitlichen Stollen lasst sich, wie ich schon erwalmte, nur wenige 

Schrittc weit verfolgen. Das hier abfiiessende Wasser ist abcr wohl dasselbe, welches in dem nordlichen 

HOhlenarm in „I)eschmann's Halle", wie wir spiiter sehen werden, wieder zum Vorschein.kommt. 

Nachdem wir etwa 50 Meter weit dem Bach aufwarts gefolgt sind, stehen wir vor dem Eingange in die 

„Barengrotte" G rechts, die wir jedoch erst spater betreten wollen. 

Wir folgen dem Wasser aufwarts und gclangen, nachdem wir den Eingang in die „Barengrotte" passirt 

haben, an den „See", dessen Abfluss der Hohlenbach ist. 

Dieser stellt eine vollkommen ruhige Wasserflache in dem vom Eingange entferntesten ostlichen Theile 

der Hohle dar, von 120 Meter Lange bei einer grossten Breite von 20 Metern. Da wir keinen Nachen hatten, 

und zur Herstellung eines Flosses die nothige Zeit fehlte, so konnten wir die Tiefe des Wassers nicht unter- 

suchen. Zorrer fand die Tiefe des Sees bei dessen Anfang 24 Fuss, in der Mitte aber 42 Fuss. Seine Zuniisse 

erhalt er aus ostlichen und sildlichen Folsspaltcn und "Nebenarmen der llohlc. Die Felswiinde, welche nord- 

lich den See umschliessen, blieben uns unzuganglich. Aber am sildlichen Ufer entdeckten wir eine ansehnlicbe 

Seitengrotte H,. in die man iiber wulstig vorspringende Sintcrbildungen aufsteigend leicht gelangen kann. 

Den yollstandig iibersinterten Hiigel im Eingange in diese Grotte nannten wir den „Zw erg en berg", weil 

sich auf ihm eine grossc Anzahl kurzer dicker Stalagmiten erheben. Hat man diescn „Zwergenberg" iiberstie- 

gen, so kommt man iiberFelsbl(5cke an einigen hiibschen Tropfsteinsaulen, „HansHeiling", die „Kobolde" 

u. s. w. vorbei, im Hintergrunde wieder zu einem kleinen fliessenden Wasser, welches aus einer sildlichen 

Felsspalte hervortreteud quer durch die Grotte fliesst und ostlich in einer Spalte verschwindet, durch die es 
dem See zufliesst. 

Am sildlichen Ufer des Sees konnen wir an der von uns der „Leuchtthurm" genannten Tropfsteinsiiule 

vorbei bei niederem Wasserstande auf dem sandiglelimigen Alluvium noch ein kurzes Stiick weiter gehen und 

kommen dann an einen zweiten Seitenarm, einen engen siidlich abzweigenden Wassertunnel, der zu einem 

kleineren Wasserbecken, der ,,Wassergrotte" ftihrt, in der wir bei dem ausserordentlieh niedrigen Wasser- 
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stand eine kleine Sandinsel trocken gelegt fanden. Dieses Wasserbecken coinmunicirt ostlich torch eine Spaeit 

mit deui See und ist wahrscheinlich dasselbe, in welchem Zorrer das Aufwerfen von Bkisen bemerkt haben 

will. Die Felswiinde ringsum und ebenso in dem Tunnel zeigen wieder die sehiinsten und mannigfaltigsten 

Erosionsformen, ein Beweis, dass das Wasser, welches wir vollkoiuinen ruing fanden, zu gewissen Zeiten, 

wenn der Wasserzufluss sehr stark ist, hier in ganz gewaltiger Bewegung sein muss. 

Das Niveau des Sees dlirfte um 20 Meter niedriger liegen, als der Hohleneiugang. 

Nachdem wir hier am osflichen Ende der llohle angekommen sind, das in gerader Linie 385 Meter,1 nach 

den Biegungen der Hohle gcmessen aber 462 Meter vom Eingange entfernt liegt, kehren wir wieder zum 

Mittelpunkt der Hohle zum Chimborazo zurlick und verfolgen den nordlichen Arm derselben. 

Die nordlichen Hohlenarme (F). Der Eingang in den nordlichen Theil der Hohle liegt beim Chim- 

borazo. Den Fuss dieser gewaltigcn Tropfsteinpyramide bilden nache Sinterterrassen mit theilweise von 

"Wasser erfiillten beckenfdrmigen Vertiefungen. Das Wasser in diesen Becken zeigte nur eine Temperatur von 

6*2 Cels. Man iiberzeugt sich leicht, dass man auf einem nur zeitwcilig trocken golegteu Bachbette geht. 

Indem man auf diesen Terrassen abwarts steigt, erreicht man bald einen weiten, tlieilweise mit niachtigen 

Felsbliicken eifiillten Hohlenraum, in welchem sich die Hohle niehrfach verzweigt. Folgen wir dem zuerst 

gerade nach Norden und spiiter nacb NNW. umbiegenden Gang, der 8—10 Meter breit und 7—8 Meter hoch, 

und dessen ziemlich ebener Boden ganz tibersintert ist, so kommen wir an grossen incrustirten Felsblocken, 

den „Vliessen" vorbei, kurz nach der Biegung des Ganges zu den „Ofen". Es sind das tiefe Locher und 

Spalten im Boden der Hohle in der Form von „Riesentopfen", „Rundlochern" oder sogenannten „Ofen", aus 

deren Tiefe man Wasser rauschen hort. Die Felswande zeigen in dem sich hier fur eine kurze Strecke ver- 

engenden Gang wieder dieselben Erosionsformen, wie im Wassertunnel. Dann erweitert sich der Gang zu 

einer grossen Halle, welche wir „Deschmann's Halle" genannt haben, weil sie von Herrn Desclimann 

zuerst betreten wurde. Wir befinden uns hier wieder in einem von einem Wasser durehrauschten Hohlentheil. 

Das Wasser bricht aus der Felswand rechts hervor und fliesst, in nordwestlicher Richtung kleine Caseaden bil- 

dend, in einen nieht weiter passirbaren cugen Canal. Ich babe schon friiher erwahnt, dass dies obne Zweifel 

dasselbe Wasser ist, welches als Abfluss des Sees im Wassertunnel uordlich ahtliesst, und dass bei llochwasser 

ein Theil des Hohlenbaches seinen Weg am Chimborazo vorbei torch den beschriebenen Hohlenarm bis in die 

„Deschmannshalle" nehmen muss. 

Kehren wir nun wieder bis zu der Stelle zuriick, wo sich mehrcre Arme in nordwestlicher Richtung ah- 

zweigen, so finden wir, dass sich diese Arme, drei an der Zahl, bald zu einem Gauge vercinigeu, den ich 

nach Herrn Szombathy, der bier zuerst vordrang, den „Szonibathy-Gang" genannt babe. Im siid- 

lichsten Eingang in diesen nordwestlichen Hohlenarm bemerkt man am Boden mehrere Wasserbecken mit 

schonen gefalteten und gekrauseten Randeru, ferner die mannigfaltigsten pilz- und schwainmfonnigen Sinter- 

bildungen, reclits sind die „Engelsflilgel", eine der hiibschesten Stalaktitengruppen der Hohle, und den 

Abscliluss des Ganges in westlicher Richtung bildet cine pnichtigo Tropfsteinwand von 6 Meter Hohe, die den 

Nainen „Rheinfall" bekam. Die schone weisse Tropfsteinmasse scheint oben an der Decke hervorzuquellen, 

bildet mehrere Absatze und lost sich in ktirzere oder langere Strahlengruppen auf, als ob ein Wassersturz ver- 

steinert ware. Der Boden dieses gauzen Hohlentheiles ist eben und mit feinem, theilweise thonigem, brauneni 

Sande bedeckt. 

Ein vom„Szombathygang" kurz vor dem Rheinfall in nordnordwestlicher Richtung abzweigender sehmaler 

Gang wird bald so nieder, dass man nach dieser Richtung nicht weiter vordringen kann. Dagegen fiihrte uns 

vom „Rheinfall" ein gewundener Arm, mit geringem Gefalle zu unserem nicht geringen Erstannen, in slidwcsl- 

licher Richtung zurlick in den llauptgang der llohle, circa ;"> Meter unter die kleine Seitenhalle D in der Na'he 

des Terglou und es gelingt, sich von hier aus zwischen ungebeurcii Bliicken, welche den gauzen Kanm erfiilleu 

i   SchmidI   hatte   diese Eiitfornung 
5.50 Klafter) viol zu gross angegeben. 

208 Klafter bestimmt; bei Zorrer ist sie mil, T.88 Klaftern  (auf dem Plane 
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302 /'erdtnand v. Hochstetter. 

und den Boden der HatlptbShle Widen, emporzuzwiingen und auf diese Art aus diesem G-ange unmittelbar in 

den Hauptgang zu gelangen. In diesem friiher noch von Niemanden betretenen zuletzt sehr niederem G-ange 

war es, wo Herr Schulz an der t'euchten Deoke in grosser Mange die kleinc Hohlenschnecke Qariclrium 

Frauenfeldti Freyer fand, welche im Jabre 1B63 von den Herren Franz und Mathias Erjavec zuerst in der 

Grotte zu Podpec- bei Guttenfeld in Unterkrain gesammelt und spater von den Herren S cubic und Franz 

Erjavec auch in der Grotte bei Duplice nilchst Weiebselburg in Unterkrain auf'gefunden wurde. ' 

Nirgends in alien bisher bescbriebencn Hohlentbeilen konnten wir das Vorkommen von Knocbenlebm 

constatiren. Dieser sebeint nur in zwei seitlichcn Hohlenarmen sich zu finden, und zwar an den in relativem 

und absolutem Sinne hochst gelegenen Theilen der Hoble, in der „Barengrotte" und in „Kittl's Barenboble". 

Die Barengrotte (G). So nennt scbon Sehmidl den vom westliclien Ende des Sees gegen Sttden ab- 

zweigenden Hohlenarm, welehen Zorrer nicbt untersucht hatte. Derselbe wendet sieb bald gegen Stidwest, 

dann gegen West, und endlich mit einer scharfen Biegung gegen Nord und ist mit seinem Ende der Seiten- 

grotte E zugekebrt. Es ist dies der interessanteste und fur den Sammler von Knocbenresten wicbtigste Theil 

der Ilohle. Die Stalagmitensaule an der linken (ostlichen) Felswand beim Eingange beisst der „Wachter". 

Von bier geben wir aus. Der Aufstieg in die Barengrotte gehort im Allgemeinen zu den unangenehmsten 

Partien der ganzen Hoble, ja Sehmidl meint, man kann nicht leicht eine unheimlichere Partie finden (a. a.O. 

S. 284). Gleioh anfangs hat man einen von sehliipfrigem Lehm iiberzogenen Sinterkcgel zu iiberklettern, der 

weiter einwiirts in einen etwa 8 Meter hohen Felstrilmmerhaufen tibergoht. Auch dieser ist von dicken Lagen 

von f'euchtem Schlamm iiberzogen, so dass man sehr vorsichtig herabsteigen muss, wenn man nicht ausgleiten 

will. Gliicklicherweise ist diese schlechte Partie nur kurz und man gelangt an einem der „Turnulus" genann- 

ten Stalagmitenkegel vorbei bald auf etwas ebeneren, wenn auch nassen Lehmboden, in welchem man ein 

vom Wasser ausgewaschenes Pinnsal bemcrkt, das zu einem Saugloch in der linken Holdenwand fiihrt. Ahn- 

liche Sauglocher bemerkt man auch an der reehten Holdenwand, und man hat an einer Stelle den kleinen Gra- 

ben zu iibersetzen, der von obigem Kinnsal nach rechts in ein zweites Saugloch fiihrt. Dieser Theil der Hoble 

ist ohne Zweifel sehr haufig iiberschwemmt und nur bei niederstem Wasserstande zuganglich. Die Hoble ist 

hier etwa 20 Meter breit und eben so hoch. 

Unmittelbar nachdem man den quer nach rechts fiihrcnd.cn Graben uberschritten, liat man einen Lehm- 

hiigel von etwa 7—8 Meter Hohe zu ersteigen, dessen Rlicken eine Anzald von grosseren und kleinoren, theils 

saulenformigen, tlieils kegelformigen Stalagmitengruppen trtigt, welehen an der 4—5Meter hohen Hoblcndecke 

schiine Stalaktiten entsprechen. Diese Stalagmitengruppen haben wir die „Apostcl", den „Propbeten", 

„Maria mit dem Kinde" und den ganzen Hiigel den „01berg" genannt. 

Schon dieser an seiner Oberflache fast ganz iibersinterte Hiigel birgt Knocbenlebm. Nach dem Abstieg 

vom „01berg" hat man sich an der lehmigen Lehne rechts zu halten; bei jedem Schritt tritt man hier auf 

Barenknochen, die raassenhaft an der Oberflache licgen. Zur linken beleuchtet der Fackelscliein eine tiefe 

Mulde im Lehm, die auch zur trockensten Jahreszeit mit Wasser crfilllt ist — wir nannten dieses Wasserbecken 

den „See Tiberias" •— und zur Reehten eine Felsnische, die sich im Hintcrgrunde in einer cngen Felsspalte 

fortsetzt, aus der zu Zeiten Wasser in den See zu stromen scheint. 

Rings urn das Wasserbecken steigt nun der Hohlenlehm, eine deutliche zum. Theil frisch abgeschwemmic 

Terrasse bildend, 7—8 Meter hoch bis an die Decke der Hoble an und der Hohlengang ist ganz von Lehm 

erfilllt, der stellenweise sogar eine Miichtigkeit von 10—12 Metern erreichen dlirfte. 

Man glaubt am Ende der Hohle zu sein. indessen man klettere muthig in der reehten Ecke an der Lehm- 

wand hinauf, und man wird unter der Hijhlendecke einen niedrigen Schlupf finden, der den Durcbgang zum 

letzten und interessantesten Theile der „Barengrottc" bildet, welchem Herr Deschmanii im ,lahre 1879 den 

Namen „Hoehstetter's Schatzkammer" gegeben hat. 

1 Freyer,   fiber neu ontdeckte Conehylien alls den Goschleclitern Oarychium unrt Pterocera (Sitzungsb. d. kais. Akad. 
d. Wiss.  1855, Bd. XV, p. 18). 
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Die Kreuzberghohle bei Laos in Krain unci der Ilohlenbar. 303 

Jener Schlupf, der auch von Schmidl (a. a. 0. 8. 284) erwabnt ist, und wo dieser die ersten Knochen 

land, fiihrt zuniichst auf die Plattform der nur schwach iibersinterten Lehmtenasse, die nacb wenigen Schrit- 

ten wieder mit scharfem, abgeschwemmtemRande in cine dolinenartigcVertiefung abfallt. Die ganze Plattform 

ist nur 10 Meter breit, von einer Hbhlenwand zur anderen, und eben so lang. Die Decke der Hohle senkt sich 

scbief von rechts nach links berab — die Schiehten fallen mit 9° gegen Slid — und lasst, da sie an ibrer 

hiichsten Stelle nur l'/2— 2 Meter von der Oberfiiicbe der Terrasse absteht, nur wenig Raima iibrig, wo man 

sich in aufreehter Stellung bewegen kann; aber geradc dicser enge, rings abgegrenzte Kauni war der Haupt- 

schauplatz unserer Thatigkcit sowohl 1878 als auch 1879. 

Wir hahen ihm den Namen das ,?Barenwirthshaus" gegebcn, und mit wahrem Vergniigen denke ieh 

an die Tage zuriick, wo wir bier uns niedergelassen batten und mit jedem Spatenstiche neue Knochen bloss- 

legten. Hier war es auch, wo ich die Freunde, die uns in der Hohle bcsnebten, bewirtben konnte, und. wo 

manches lustige Lied die sonst so stillcn und ahgeschiedenen Raiiine wiederballen macbte. So nnbeimlich und 

besehweiiich der Eingaug in diese Seba,tzkammer ist, so aiigenebm fiildten wir uns immer, wenn wir hier das 

Ziel unserer Hoblenwanderung erreicht batten, und die 5—6 Stunden der interessanten Grabarbeit vergingen 
uns taglich nur zn schnell. 

UuterhaJb der Terrasse des „Barenwirtbshausos" erweitert sich die Hohle wieder zu einer grossoren 

llnlle. An der Felswand rechts liegt vor cinem Speihloch ein Stalagrnitenkegel, den wir den „Termiten- 

haufen" genannt haben, links ein iihnlichcr, der „chinesiscbc R cgenschirm". 

Im Hintergrunde der Halle erhebt sich der Hbhlenbodcn zu einer zweiten Terrasse, die wir „Hauer's 

Fundplatz" genannt haben, weil Herr v. Hauer bei seinem Besuche der lloblc bier vorzugsweise gerne 

gegraben hat. Sic ist von gleicbcr Holie mit jener im „Barenwirthshaus". Der Hoblenlebin ist aber bier von 

einer 0-2 bis 0-4 Meter starken Sinterkruste bedeckt, die sehr viele Barenrcste cinschliesst. Ein besonders 

bemerkenswerthes Object auf dieser Terrasse ist ein riesiger Stalagrnitenkegel, der bis an die Decke der 

Hohle reicht und mit vielen kurzen TropfsteinsSulen besetzt ist. Wir gaben diesem Kegel den Namen „Moau- 

mentenhugel". Hinter dem „Monumentenhtigel" in westlicher Richtung kommen wir an das Eude der 

Hohle, dagegen zweigt sich hier noch ein kurzer nordlieber Arm ab. Wir passiren zwei Tropfsteinpartien, die 

zu den scbonsten in der HOhle gehbren•— rechts der „Pascha im Serail", links die „drei SJiulen" - 

steigen dann von der Terrasse etwa 8 Meter tief in cine bcckenformigc Mulde hinab und kommen an den 

„Kohlenmcilern" und der „Pagode" vorbci zu der in nordlieber Richtung aufsteigenden, schon fruher 

(S. 7) crwahnten schbnen Sintertcrrasse, die den Namen „Tctarata" erhalten hat, und nach dieser Rieh- 
tung bin den Abschluss der Hohle bildet. 

Die beiden erwahnten Terrassen Fig. A. 

in „Hochs tetter's Schatzkammcr" 

sind die zwei Hauptfundplatze von 

Hoblenbarenresten, welche vor uns 

schon von den Bauern der Dm- 

gegend theilweisc ausgebeutct wor- 

den waren. Da ich die zweite Ter- 

rasse beim„Monumentcnhugel" durch 

Iriihere Grabungen ziemlich verwii- 

stet fand, so babe ich mich haupt- 

sachlich an die Terrasse „zumBaren- 

wirthshaus" gehalten, und ich komme 

daher znnachst auf diese zuriick. 

Wic der beistehende Durchscbnitt (Fig. 4) zeigt, besteht diese Terrasse aus zwei durch cine 0-20 bis 

0-30 Meter dicke Sinterplatte von einander getrcnnten Lelunablagerungen, einer unteren dickereu Seliiclite. 

die 6, an uiancben Stcllen wohl auch 8 Meter Machtigkeit erreicben diirfte, und einer oberen, nur stellenweise 

Knodumlcenr 
l.f/uii 

Erstc Lvhmterasse 
n 

Durchschnitt dor Lehmterraase Bum -BSiwwirthshaus 
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304 Ferdiyiand v. Hochfitetter. 

and nur schwach iibersinterten Schichtc von 0-50 bis 1 Meter Machtigkeit. Vor Allem bemerkenswerth ist, 

dass der ganze Knochenreichthum nur der obersten, wenig machtigen Lehmschichte angehort. Der nur wenig 

feuchte gelbrothe Lehm erscheint ungeschichtct und enthiilt einzelne stark corrodirte Kalksteinbruchstiicke; 

der Reichthum an Resten von Ursus spelaeus ist aber geradezu staunenswerth. Bei weitem der grosste Theil 

der Knochenausbeute in den Jahren 1878 und 1879 riihrt von einer nicht mehr als 25 Quadratmcter grossen 

Flache her (Fig. 5), die wir nach und nach bis zu dem Niveau der Sinterplatte abgegraben haben. Auf dieser 

Flache lagen in der durchschnittlich nur 0-7 bis 0-8 Meter machtigen Lehmschichte die Knochenreste und 

Skelette von wenigstens 100 Individuen 

verschiedener Altersstufen. Nur von em- 

bryonalen Individuen habe ich keine 

Reste gefunden. 

Der Erhaltnngszustand der Knochen 

ist hier, wo der Lehm so trocken ist, dass 

er nicht an den Fingern klebt, ein so 

guter, dass eine grossere Anzahl von 

Schulterblattern und mehrere Recken in 

vollstandig unversehrtem Zustande aus- 

gegraben werden konnten. Wir konnten 

uns beim Graben auch leicht iiberzeugen, 

dass in sclir vielen Fallen die Skelette 

der einzelnen Individuen vollstandig bei- 

sammen lagen. Wenn es trotzdem nicht 

gelang, beim Sammeln die einzelnen Ske- 

lette vollkommen und von einander ge- 

trennt zu erhalten, so erklart sich dies da- 

durch, dass die Skelette zu gedriingt an 

und liber einander liegen, und dass beim 

Graben trotz aller Vorsicht immer einzelne 

Knochen zerbrochen werden odor ver- 

loren gehen. Andererseits liegt aber auch 

Vieles ganz durehcinander, und manche 

Knochen finden sich vereinzelt. Da aber 

nicht ein einziger Knochen die Spuren von 

Abrollung im Wasser an sich tragt, so 

kann an eine Transportation desKnochen- 

materiales von weiter her durch Wasser 

nicht gedacht werden. 

Meine Erfahrungen stimmen daher in keiner Weise mit denen SclimidTs iiberein, der nacli einem ntich- 

tigenBesuche dieser Stelle (a. a. 0. S. 285) sagt: „Schenkelknochen und Unterkiefer mit alien Zahncn fanden 

sich in grosser Mengc vor, Schadelfragmente, Obcrkiefer sehr wenige, Alles aber in wtisterUnordnung von den 

Fluthen zusammengetragen und durcheinander geworfen. So viel cs die mir kurz zngemessene Zeit erlaubte, 

wurde gesucht und gegraben; nach den bisherigeu Resultaten dilrfte es schwer moglich sein, die Besta,ndtheile 

zu einem ganzen Skelette zusammenzubringen, wozu jedenfalls die Arbeit einigcr Tage erforderlich ware." 

Auffallend war mir nur, dass wir bei der ausserordcntlichen Anzahl von Rumpf- und Extremitatenknochen 

und auch bei der grossen Anzahl von Unterkiefern auf verhaltnissmassig wenig gut erhaltene Schadel kamen. 

Ich erkhire mir dies aber darans, dass friiher schon von den Ba.uern der Umgegend hier wiederholt oberflach- 

lich gegraben wurde. Da diese nur nach Schadeln suchten, indem sie nur solche verwerthen konnten, oder fttr 

Grundriss der Tjehmterrasse zum ^BSrenwirthshaus". 

a,, b und c die 1878 und 1879 abgegrabenen Stellen. 
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Die Krouzbergkbhle bet Laas in Kraiu und der llbhle/nbar. 305 

werthvoll hielten, so mogen viele derselben sclion friiher ausgegraben worden sein. Um auch die kleinsten 

Fuss- und Handwurzelknbchelchen, die Krallen, die kleinen Schwanzwirbel und die zarten Knoeben des Zun- 

genbeines nicbt zu iibersehen und zu verlieren, musstc der Lehm handvollweise durcbsucbt werden. Unsere 

tagliche Ausbeute mit 4 — 6 Mann, welcbe mit einer Unterbrecbung von einer balben Stunde von Morgens 

10 Ubr bis Nachmittags 4 Uhr gruben, war so gross, dass wir nicbt im Stande waren, alles gefundene Material 

Nadhmittftgs auf einmal aus der Hbhle zu scbleppen. 

Von anderen Thieren als Biiren haben wir trotz des sorgfaltigsten Suohens nur wenig gefunden, und das 

Wenige stammt gleichfalls von dieser Terrasse her. Icb erwiibne einen linken Unterkieferast und eine linke 

Ulna vora Ouh borealis, den kScbiidel, einen Unterkieferast und einen rechten Humerus von einer Marderart 

(am nachsten der Mustela foina Exl.) und zwei Halswirbel von Cam's lupus. Von der Hoblenbyiine fand sicb 

keinc kSpur, und man muss sicb biiten, die „loskindel"-ahnlichen Kalkconcretionen, die sicb mitunter im 

Lehme finden, flir Koprolithen von Hyanen zu balten. Audi vom HohlenlCwen, von dem einige Reste in der 

Adelsbergcr Grotte nachgewiesen sind, ist in der Kreuzberghohle bis jetzt nicbts gefunden worden. 

So reich die Lehmschichte iiber der oben erwahnten Sinterplatte ist, so arm ist die machtige Lebni- 

ablagerung unter derselben, oder ich mOchte behaupten, die untere Lebmablagerung entbalt gar keine Kno- 

chen, denn die wenigen Knoeben, die wir an der Oberfljicbe unter der Sinterplatte fanden, waren wahrscliein- 

Hcb nur von oben berabgerutseht. Grabversuche in den unteren Schicliten baben nie zu einem Resultate gefiibrt. 

Aucb die untere Lehmablagerung zeigt keine deuttiche S(;bichtung, wenngleicb einzelne dllnne zwiscben- 

gescbaltetc Sintcrplatten auf eine periodiscbe Ablagerung bindcuten. 

Filr die oben erwiibnte zweite Terrasse beim „Monumeutenbiigel" ist bezeiebnend, dass die Lehmablage- 

rung an der Oberflacbe mit einer viel starkeren Sinterkruste bedeckt ist, als im „Barenwirthsba,us", und dass 

diese Sinterkruste ausserordentlich viele Barenreste eingesclilossen enthiilt. Als wir zum erstenmale die Stelle 

betraten, fanden wir zwar sehr zablreiche Gralispuren, aber man konnte nocb einzelne ScbJidel, Unterkiefer, 

viele Wirbcl, Bippen u. s. w. in grosser Menge ganz oberfliichlich von diinuen Sinterkrustcn iiberzogen auf- 
sammeln. Bei meinem zweiten Besnclie (1879) war Alles 

schon abgesucbt und die gauze Sinterdecke zerstiickt und 

zerhauen, da hier die Bauern bauptsachlich ihre Ausbeute 

macbten. Ubrigens entbalt auch der Lehm unmittelbar 

unter der Sinterdecke viele Knocbenreste, wie man sich 

am besten am „Monumcntenbligel" tiberzeugen kann, dessen 

thicker Fuss an einer Seite abgegraben ist. Unter der Sin- 

terdecke dieses Stalagmitenkcgels liaben wir einige der 

schonsten Schfidcl und der besterbaltencn Wirbelsaulen 

bervorgeholt. Wie tief hier die knochenfiihrende Lehm- 

scbichte rciclit, davon konnte ich mich jedoch nicht sicher 

iiberzeugen. 

Eine  besondere  Merkwiirdigkeit   der   von   uns   das 

..Barenwirthsbaus" genannten Stelle muss ich nocb erwah- 

Fig. 6. 

Ausbuigungsfiguren im Kalfcstein an dor Decke des 
..BSrenwirthshauses". 

nen. Die niedere Decke der llohlo iiber der erstcn Terrasse 

zeigt namlieh hoebst eigentbiimliche Hieroglyphen, von welchen Fig. 6 eine Vorstellung geben soil.  Es sind 

geradlinige,  manchmal  aucb gewundene,  unter verschiedenen Winkeln sicb  schneideude,   bisweilen  sicli 

gabelnde Binncn oder Furchen, und zwischen diesen linienformigen Furcbcn wieder, wie Bunkte,  einzelne 

kleine Locher.   Die Linien  und Punkte erschcinen wie kiinstlicli  in die Felsplatten der Hiiblendecke ein- 

gemeisselt. 

Diese merkwiirdige Erscheinung kann ich nicht andcrs erkliiren, als durch die Annahme, dass dieser 

Theil der Hohle liingere Zeit ganz unter Wasser stand, dass das Wasser bis an die Decke derselben reichte, 

mid  hier auslaugend auf den Kalkstein  wirkte.    Ahnliche Erscbeinungen beobachtet man namlicli  in den 

Denkaohriften der matlicm.-naturw. CI.  XL11I. lid. 39 
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306 Ferdinand v. llochstetter. 

„Laugwei'ken" der alpinen Salzstocke, wo das gakftthrende Haselgebirge in unterirdischen kiinstlich her- 

gestellten Hohlraumen durch cingeleitctes Wasser ausgelaugt wird. Sind jene Hieroglyphen in der That nichts 

Anderes, als Auslaugungsfiguren oder eine besondere Corrosionsform des HohJenkalksteines, hervorgebracht 

durch stebend.es Wasser, im Gegensatz zu den friiher beschriebenen Erosionsformen des fliessenden Wassers 

im „Wassertunnel" und in anderen liohlenarmen, und diirfen wir in denselben einen Beweis sehen, (lass 

dieser Theil der Hohle friiher einmal, und wahrscheinlich periodisch, ganz von Wasser erfiillt war, so haben 

wir darin auch den Erklarungsgrund fur das Vorkommen der Biirenreste unter den oben beschriebenen Verhalt- 

nissen, worauf ich spiiter zuriickkommen werde, nachdem wir auch die zweite Barenfundstclle in der Nahe 

des Eingangcs der Hohle kenncn gelernt haben. 

Kittl's Barenbohle. Die Seitengrotte A beim Eingange in die Hohle rechts, die zu einem zweitenFund- 

orte von Barenresten fiihrt, den Herr Kittl vorzugsweise ausgebcutet hat, und den wir desshalb nacb ihm 

genannt haben, gehort zu einer der merkwiirdigsten, aber auch der unheimlichsten Partien der Hohle, die von 

den gewohnlichen Besuchern, wie es scheint, stets gemieden wurde, die aber schon Zorrcr beschrieben bat, 

wenn ihm auch das yorkommen von Barenresten entgangen ist. 

Der Boden des nur 8 —10 Meter breiten und ebenso hohen Hohlenarmes ist ganz mit grossen scharfkan- 

tigen Felstriimmern eines Deckensturzes bedeckt, iiber welche man vorsichtig steigen muss. Links offnet sich 

unweit vom Eingange in die Seitengrotte die „Schulzspalte", welche mit der Seitengrotte 0 communicirt, 

von der ich schon friiher (8. 4) gesprochen babe; etwas weiter vorwiirts fiihrt rechts ein schmaler Gang in 

nordlicher Richtung in eine gewundene, aber ziemlich geraumige Seitenhalle mit ebenem, trockenem Boden, 

welche, da bis zu ihrem Eingange das Tageslicht dringt, ein sehr geeigneter Schlupfwinkel fiir Menschen ware. 

Ich Hess im Boden dieser Halle nach etwaigen Spuren von Troglodytes graben, jedocb ohne Erfolg. 

Wir fanden nichts, als einen vereinzelten recenten Unterkiefer vom Schaf. 

Am Ende des westlich gerichteten Hohlenganges kommt man zu einem Loch, das in einen tiefen, wasser- 

erfiillten Abgrund fiihrt, den wir nicht naher untersuchen konnten. Der Gang wendet sich bier unter einem 

rechten Winkel gegen Siiden. Auf dem flach aufsteigenden von dicken Sinterkrusten bedeckten Boden aufwiirts 

steigend, muss man sich bald bucken, da der Gang durch von der Decke herabhangende Tropfsteinfransen sehr 

nieder wird. Bald jedocb kommt man wieder in einen hoheren Hohlenraum, von dem rechts Kittl's Baren- 

h5hle" abzweigt, wahrend weiter siidlich durch ganz neue Deckensturze verbarricadirte enge Gange noch 

fortsetzen, die bald, ganzlich unzuganglich werden. Der Hohlenbildungsprocess scheint hier noch in vollem 

Gange zu sein. Die Decke der Hohle blattert sich iiberall fBrmlich ab; grosse schwereFelsplatten, halbabgelosst 

von der Decke, drohen mit Einsturz, Wasser rieselt durch die Spalten und KHifte und schachtartig in die Tiefe 

fuhrende Locher verratben einen Abgrund, der ein grosseres Wasserbecken eiithalt. Wirft man Steine hinah, 

so hort man sie oftmals auf Felsen aufschlagen, und endlich scheinen sie an einer schiefen Felswand in ein 

tiefes Wasser zu rutschen. Erst mehrere Secunden nachdem die Steine ins Wasser gefallen, beginnt ein 

Bauschen, das von keiner andern Ursache herriihren kann, als dass die durch den Steinwurf erregten Wellen 

an die Bander des Beckens anschlagen. Eine aufgeregte Phantasie wird das unterirdische Getose und 

Geriiusche mit grollenden und stohnenden Menschenstimraen vergleichen. ZQrrer sagt: „Ein in das Loch hcr- 

abgeworfener grosser Stein verursacht ein furchtbares Getose, welches man anfangs anhaltend, dann absetzend 

aus zunehmender Tiefe durch eine Minute heraufhort" und nimmt an, dass hier drei grosse Wasserbehalter in 

verschiedenem Niveau iiber einander liegen miissen. Davon konnte ich mich aber in keiner Weise iiberzeugen, 

dagegen ist es mehr als wahrscheinlich, dass dieses unterirdische Wasserbassin den Bach aufnimmt, den man 

beim Eingang in die Seitengrotte 0 rauschen hort; da sein Niveau wenigstens 35—40 Meter tiefer als der 

Eingang der Hohle liegt, so batten wir in diesem Wasserbassin wahrscheinlich das tiefste Niveau der Kreuz- 

bergbohle. 

In dem oben erwahnten schmalen westlichen Seitenarme am Ende des Hohlenganges unmittelbar neben 

den Lochern, die in den. Abgrund flihren, gelang es, einen zweitcn Knochenfundplatz zu entdecken, der 

bisher ganz unbekannt war.  Unter einer 0-2 bis 0-3 Meter dicken Sinterdecke, von der wir jedocb zuerst 
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Die Kreuzberghohle bei Laas in Krain und der Hohlenbar. 307 

die von der Decke herabgefallenen Felsplalten abriiumen mussten, stiessen wir auf feuchten klebrigen Lehm, 

der ganz durchspickt war mit Knoclien. In kurzcr Zeit war eine etwa 3 — 4 Quadratmeter grosse Flache ab- 

gedeckt, auf der nicht weniger all aclit grosse Schadel von Urmes spelaeus mit den dazu gehiirigen Skeletten 

blossgelegt wurden. Leader war der Erhaltungszustand der Knoclien in dein durehniissten Lehm ein derartiger, 

dass die meisten Knoclien in der Hand zerfielen mid zerbrachen, so dass uur einzelne Wirbel- und Extremi- 

tatenknochen, die Fusswurzelknochen mid Phalangen erlialten blicben. Die sehonen Schadel, die riesigen 

Becken, SclmlterbHitter, Rippen u. s. w. zerfielen selbst beim vorsichtigsten Herausnelimen alle in Stiieke. 

Allein derKnochenreichthum ist bier ein ganz crstaunlicher, obgleich die Lebmablagerung nicht miichtiger als 

'/„ — 1 Meter ist, Ein [ndividuum liegt auf und neben dem andern. Die vollstiindigen Skelette mit alien Knoclien 

in der ursprunglichen, naturlichcn, oder dock nur wenig verschobenen Lage kommen, wemi man mit den 

Fingern sorgfaltig den Lehm entfernt, nach und nach. zum Vorschein; und neben den riesigen Exemplaren der 

Alteii fanden sich hier auch in grosser Anzahl junge fndividucn von verschiedenem Alter; selbst die Reste von 

embryonalen Skeletten haben wir hier gcl'unden, niedliclie kleine Rratzen und Wirbelsaulen mit alien den 

zarten KnOchelchen in der uatrirliclien Lage, so dass kein Zweifel dariiher sein kann, dass die Individuen da 

verendet sind, wo sie begraben liegen. Von anderen Thieren als Biiren haben wir aber an dieser Stelle keine 

Spur gefunden. 

Was das Niveau dieser knoclientuhrenden Ablagerung betrifft, so ist es sehr bezeichneiid, dass es audi 

hier wieder die hochste Stelle des Hohlenarmes ist, in der wir den diluvialen Lehm mit den Biirenresten fin- 

den. Soweit es moglich Avar, dieses Niveau zu bestimmen, so liegt dasselbe 10 bis 12 Meter miter dem Hohlen- 

eingange, also in derselben Hiihe, wie die knoclienl'Uhrenden Lelimterrassen in „Hochstetter's Schatz- 

kammer". 

Ein Grrabversuch in der schiefen Sinterdecke, auf der man zu „Kittl's Biirenhohle" aufsteigt, gab das 

merkwtirdige Resultat, dass diese Sinterdecke diinne kohlige Schichten einschliesst, welche ausser llolzkohle 

auch verkohlte Korner von Weizen enthalten. Leider konnten wir dieser Entdeckung nicht weiter nachgehen, 

und es muss spateren Untersuchnngeii vorbehalten bleiben, ob man es hier mit zufalligen Einschwemmuugen 

oder mit einer Art Culturscbicht zu tliun hat, die von friiheren IlohlenbeAvohnern herriihrt. 

Aus der gegebenen Beschreibung geht hervor, dass die Kreuzberghohle, wenn sie sich auch an Ausdeh- 

nung und an Schbnheit der Tropfsteinbildungeu mit der weltberiihmten Adelsberger Grotte entfernt nicht ver- 

gieichen lasst, dennoch zu den grosseren und jedentails zu den interessautestcn llohlen des Karstes gehort. 

Die grosste Entfernung vom Eingange bis zum hintersten Ende des Sees betragt in gerader Linie nicht 

mehr als i385 Meter, den Windungen der Hohle nach gemessen 462 Meter; der Hauptgang der Hohle ist also 

kaum so lang als der vordore Theil der Adelsberger Grotte bis zum Tanzsaal. Sammtliche Verzweigungen der 

lliihlc, soweit dieselben uns zuganglich waren, haben zusammen eine Liinge von 1650 Metcrn. Alle Zu- und 

Abfliisse der Hohle verlieren sich aber in enge, unznganglichc, das Gebirge auf griisscre Entfernungen durcb- 

selzcnde Wassercanalc, die sich da und dort wohl wieder hohlenartig erweitern mogen. 

Die Hohle ist niemals, selbst in den trockeustcn Sommern, wenn der Zirknitzer See, wie es im 

August 1879 der Fall war, ganz abgelaufen, oline Wasser; sic gehort dalier zu den eigentlichenWasserhohlen, 

und zeichnet sich vor alien anderen durch die grosse Mannigfaltigkeit aller jener Fvrscheinuugen aus, welche 

der theils cliemisch, theils mecluinisch wirkenden Erosion unterirdischer Gewasser zuzuschreiben sind. 

Ich habe die Hohle beschrieben, wie wir sie wahrend der trockensten Jahreszeit im lloehsommer gefun- 

den haben Leider sind keinerlei Nachrichten liber den Zustand der Hohle in der nassen Jahreszeit oder zur 

Zeit der Schneeschmelze vorhanden. Aber aus den gcschildcrten Erscheinungen in den versehicdenen Armen 

der ll()hle, aus den thonigen und sandigen Alluvionen auf dem Hodcn der Hiihlc, aus den Lrosionsfonnen, die 

man in den niedrigeren Hohlenarmen selbst an der Decke beobacliten kann, lasst sich schliessen, dass die 

Hohle periodisch bedeutenden Hochwiissern ausgesetzt sein muss, durch welche grosserc, sons! troekene Theile 
unter Wasser gesetzt und unzuganglich wcrden. 

39* 
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308 Ferdinand v. Hocliutett er. 

Gegenwartig gind die Verhaltnisse der unterirdischen Wassercirculation derart, dass stehendes Wasser, in 
der Form grosserer unterirdischer Wasserbassins sich nur an zwei Punkten iindet, und zwar in zicmlich ver- 
sehiedenem Niveau; gleich beim Eingange ein unzugangliches, wenigstens 35—40 Meter unter dem Eingange 
gelegenes Bassin, und in dem vom Eingange entfcrntesten 8stlich.cn Theile der etwa 20 Meter unter dem 
Niveau des Eingangcs gelegene „See". Beide um 15 bis 20 Meter in ibrem Niveau verscbiedenen Wasser- 
becken haben ihre eigenen Zu- und Abfliissc. Der Abfluss des „Sees" findet durch den nordlichen Hohlenarm 
in nordlieher und nordwestlicber Richtung statt, der Abfluss des unterirdischen Bassins am Eingange ist 
unbekannt; die Mogliclikeit, dass derselbe sich mit dem Abflusse des Sees irgendwo vereiuigt, ist nicht aus- 
gescblossen. 

Die Frage, Wo die unterirdischen Wasser der Kreuzberghoble zu Tage treten, lasst sich, obwohl directe 
Beobachtungen fehlen, doch, wie ich glaube, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit beantworten. 

Das Wasser der Laaser Grotte (auch Mrzla Jama genannt), welches l*/2 Kilometer sudsiidostlich von 
der Kreuzberghohle bei der Kirche St. Rochus entspringt und nach heftigem Regen sehr stark wird, kann es 
nicht sein, da dieses Wasser leicht versiegt, und in beiden Sommern, in welchen ich die Kreuzberghohle 
besuchte, factisch versiegt war, wahrend doch der Seeabfluss der Kreuzberggrotte nocb ziemlicb wasscrreich 
war. Auch liegt die Laaser Grotte gerade in entgegengesetzter Richtung von diesem Abfluss. Dasselbe gilt von 
der bei Pod Laas entspringenden Quelle, welche dieses Dorf mit Wasser versieht. Dagegcn widerspricht 
nichts der Annabme, dass der Abfluss der Hohlengcwasser, wie schon Schmidl (a. a. 0. S. 289) vermutbetc, 
in der Quelle zu suchen ist, welche westlich von der Hohle in einer Entfernung von 1-45 Kilom. und in einer 
Meereshohe von 580 Metern bei Stegberg aus einer Felsspalte in soldier Starke hervorbricht, dass sie als ein 
ansehnlicher Bach alsbald eine Mtihle treibt. 

Dass die Wassercirculation sich im Laufe der Zeiten sehr wescntlich verandert haben muss, das beweist 
am besten das Vorkommen des diluvialen knochenfiibrenden Hohlcnlehmes, der von den jetzigen Wasserliiufen 
abgesplilt und fortgeflibrt wird, und so in der Barengrotte nur in einzelnen, jetzt durch dolinenartige Vertie- 
fungen von einander getrennten Hugeln oder Terrassen erhalten ist. Alte Zu- und Abflusse sind durch Sinter- 
bildungen giinzlich geschlossen, neue haben sich geoffnet, und so scheint die ganze Hohle in fortwahrcnder 
langsamer Veranderung begriffen zu sein. 

Auch das Vorkommen und die Lagerungsverhaltnisse der Barenreste deuten auf solche Veriinderungen 
bin. Wie ich bei der Beschreibung von „Hochstetter's Schatzkammer" und „Kittl's Barengrotte" hervor- 
geboben babe, finden sich die Barenreste nur in der obersten Lehmschichte, an den relativ und absolut hochst- 
gelegenen Punkten der Hohle. 

Die grosste Partie von knochenfuhrendem Hohlenlebm liegt in dem stidlichen Seitenarme der Hohle, der 
von dem aus dem „See" fliessenden Bache ausgeht, in der „Barengrotte" und in „Hochstetter's Schatz- 
kammer." Die Lehmablagerungen erreichen hier eine Machtigkeit von 7—8 Metern, und die obere Flache der 
Lehmterrassen liegt bochstens 10 Meter niedriger als der Eingang der Hohle, wahrend das Niveau des „Sees" 
20 Meter tiefer als der Eingang sein dttrfte. Eine geringere Partie von knochenfilhrendem Lelun liegt im 
hochstenTheile von „Kittl's Barengrotte." Der Eingang der Hohle, von dem aus eine steile Scliutthalde in die 
Tiefe fiibrt, ist tiberhaupt der hochste Punkt des Hohlenbodens, wahrend das tiefste Niveau der llohle durch 
das unterirdische Wasserbecken rechts vom Eingange, etwa 35—40 Meter unter demselben, gcgcben sein 
dllrfte. Abgesehen vom Eingange und abgesehen von einzelnen hoch vom Boden aufragenden Stalagmiten in 
Form von stumpfen Kegeln, bildet die Plattform der Lehmterrassen in „Hochstetter's Schatzkammer" und 
„Kittl's Baxenhohle" das relativ hochste Niveau in der Hohle. 

Die Knocben sind an beiden Punkten weder zersplittert noch abgerollt, sie sind nicht in maehtigen Lehm- 
ablagerungen verscbiedenen Niveaus unregelmassig zerstreut, wie in so vielen, und vielleicht in den meisten 
anderen Knochenhbhlcn; die Skelette liegen viclmehr in don liberwiegend meisten Fallen ganz beisammen, 
und in derselben Scbicbte, in welcher ein Skelet liegt, da liegen, man darf wohl sagen •— hundert andere. 
Von einer Einschwemmung der Leichname oder der Skelette durch zeitweilige Flutlicn von aussen in die 
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Die Kreuzbergholde bei Laas in Krain und der Hohlenbar. 309 

Hohle, oder aus aiulcron llbhleuthcilen auf die jetzige Lagerstiitte, wie in manchen anderen Hohlen. kann 

daber koine Rede sein.x 

In der Kreu.zbergh.6hle liegen die Barenreste nicht auf secund&rer, sondern auf ursprunglicher prirniirer 

Lagerstatte. Die Tbiere miissen da verendet sein, wo ihre Skelette vollstiindig und in der uaturlicheu Lage 

der cinzelnen Knochen soviel wie ungestort beisammen liegen, wo Alte und Junge neben und iibereiuander be- 

graben liegen und selbst die zartesten Knochen unversehrt erhalten blieben. Und da diese Skelette nur in der 

obersten Lebmschichte in den hOchsten Theileu der wasserreichen Hohle liegen, so bekommen wir durchaus 

den Eindruck, als ob die Tbiere, deren Wobnplatz diese Hiihle war, vor dem eiudringenden Wasser, das sie 

von ihrem gewohulichen Ein- und Ausschlupfe abgeschuitten hatte, in die hochstcn und entlegensten Theile 

der Hohle gefiiichtet und bier, von der Fluth erreicht, in dem Schlamme, welcheu das Wasser mit sich fiihrte, 

eingebettet worden wiireu. Bei der ausserordentlichen Aiizahl von Individuen, die da, begraben liegen -- es 

miissen Tausende sein — ist es kaum denkbar, dass es eine Generation war, die bier einer Katastrophe erlag; 

wahrscheinlicher ist es anzunebmen, dass die Uberschwemmung der Hohle sich periodisch wiederholte und 

dass (lenerationen nach G-enerationen so ihren Untergang gefunden haben. 

Dass der jetzige Begriibnissplatz der Thiere nur eine letzte vergebliche Zuftuchtsstatte, nicht aber der 

gewohnliche Aufenthaltsort derselben in der Hohle war, scheint mir auch daraus hervorzugehen, dass es die 

entferntesten und entlegensten, vom Lichte ganzlich abgeschlossenen Theile der Hohle sind, wo sich die Reste 

linden. Freilicb ist auch der Fall nicht ausgeschlossen, dass zur Zeit, als die Thiere lebten, wohl andere Zu- 

und Eingange existirt haben, als der heutige. Ein weiterer Grand fur jene Annahme ist aber auch die That- 

sache, dass sich neben den Barenknochen nirgends Reste von Thieren gefunden haben, von denen man an- 

nehmen kbnnte, dass sie von den Baren als Beute in die Hohle geschleppl worden wiiren, um hier in Rube 

verzehrt zu werden. 

Bemerkeuswerth in dieser Bezichung ist auch, dass eigentlicb angenagte Knochen, wie sie in den 

Hyanenhohlen so hiking sind, oder Knochen, welche wie diejeuigen aus der Vypustek-Hohle in Mabren, die 

Nagespuren des Htachelscbweines (llystrix spelaea oder 11. cristata) an sich tragen, nicht vorkommen. Das 

Einzige, was sich ziemlich haufig findet, sind Extremitateuknochen, welche an den Endeu in der Ntihe der 

Epiphysen einander gegeuliberstehende runde Locher zeigen, die wohl nichts Auderes, als durch die spitzigen 

Eckzahne der Baren verursachte Bisse sind, als ob die Thiere in ihrer Notb sich an die Knochen der bei frii- 

heren Katastrophen verungllickten Individuen gemacht hiitten. 

Sammtliche ausgegrabenen Biirenreste gehb'ren dem echten bochstirnigen Hohleubaren, Ursus spelaeUs 

Rosenm. an. Von anderen Bareuarten, wie Ursus arctoideus oder Ursus prisons, babe ich keine Spur gefun- 

den.  Dagegen ist der Ursus spelaeus in alien Altersstufen vertreten. 

(Jbor den Umtang der Ausbeute gibt die folgende Tabelle Aufschluss, aus der bervorgeht, dass wir in 

runder Zahl 4600 einzelne Knochen gesammelt und mitgebracht haben. Ich darf wohl sageu, cine fast eben so 

grosse Anzahl liess sich nicht erhalten, oder wurde, weil zerbrochen, des Mitnelimens nicht wertb eracbtet. 

' A. Wagner (tJber die fossilen Siiugethier-Uberreste der Muggendorfer Hoblen; in den Miiuelienev (JelehrtiMi-Anzeigen, 
lid. IX, p. 988 u. ff.) sagt in Bezug auf diese Frage. 

„liunter, Rosenmiil ler, Cuvier und Buekland sind der Mcinimg, dass die Thiere, deren Uberreste man in diesen 
und anderen iilmlieben Hohlen findet, viele Generationen hindurch in ihnen gelebt haben und darin gestorben sind. Esper, 
(ioldfuss und ieh sind dagegen der Meinung, dass die Thiere eingeschweinmt wurden. 

Wenn Buekland zu (jimsten seiner Ansicht sich auf die Kirkdaler Hohle berufen kanu, so bestehen dagegen in der 
Gailenreuther Hohle ganz andere Verhaltnisse. Hier ist 1. kein Knochen benagt oder zersplittert; 2. in die unteren A.bthei- 
lungen, wo die meisten Knochen aufgehaut't sind, kann man nur durch Leitern oder geiabrliche Kletterversuehe gelangen; 
'•i. die Knochen sind nicht bios am Boden und in den Seitenwanden vorfindlich, soudorn hochst merkwttrdiger Weise auch in 
der Decke einer Grotte. 

Unter solchen Verhiiltnissen scheint mir keine andere Annahme zuliissig, als die, welche sich dahin ausspricht, da.s,s 
jene grosseu Thiere (Bfiren, Hyiinen, Lowen u. a.) in einer gewaltigen Uberschwenuiiiing ersiiuft und ihre Leichname in die 
Gailenreuther und andere beuachbarte Hohlen eingeschwemmt wurden, in erstere in soleher Menge, dass ein gauzes Gewiilbe 
damit ertullt wurde." 

Denksohriften der mathom.-naturw. 01.   XUll. lid. 40 
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310  Ferdinand v. Hochstetter.  Die Kreuzbergliohle beiLaas inKrain u. der Hbhlenb ar. 

Reste von Ursus spelaeus Rosenm. aus der Kreuzberghohle in Krain. 

Sehiidel 
vollstiindig •  .   .   .   . 
fragmentarisch   .   ,   . 

Unterkiefer 
techte     • 
linke  

Wirbelsiinlc 
Atlas  
Epistrophaeus    . 
3. bis 7. Halswirbel   . 
1. bis 15. Brastwirbel 
I. bis 5. Lendenwirbel 

Bocken 
vollstiindig  
fragmentarisch   .   .   . 
Kreuzbein  

Schwanzwirbel (1. bis 9.) 
Schulterblatter 

reohte    
linke     ....... 

liriisfbeinstiicke    .... 
liippen (1. bis 15.) 

reohte    
linke  

Penisknochen  
Zungenbeinknochelchen   . 

Ausbeute 

1878 

4 
12 

17 
'21 

28 
1.-5 
75 

158 
101 

4 
13 

4 
11 

9 

22 

187 
174 

14 
31 

1879 ZUt 
sammen 

4    \ 15    If 

30 
22 

31 
15 

119 
297 
120 

9 
10 

38 

15 
10 
43 

193 
188 

7 
30 

47 
48 

59 
28 

(194) 
(455) 
(221) 

27 

14 

(49) 

23 
25 

(fi5) 

(370) 
(362) 

21 

(61) 

Vordere Extremitiiten 
Humerus, reohte  

linke •    .   . 
Ulna, reohte -   . 

linko  
Radius, reohte  

linke  
Handwurzclknochen, reohte    .   . 

linke .   .   . 
Mittelhandknochen,  reohte .   .   . 

linko    .   .   . 
Phalangon  

Hintere Extremitaten 
Pemnr, rochto  

linke  
Tibia, rechte   

linke  
Fibula, rechte        .   . 

linko  
Patella  
Fusswurzelknochcn, rechte .   .   . 

linke   .   .   . 
Mittelfussknochen, rochte    .   .   . 

linke .   .   .   . 
Phalangen  
Krallen von Vorder- nnd Hintcr- 

fiissen  

Ausbeute 

1878 

21 
20 
28 
30 
21 
32 
32 
20 
85 
82 

31 
23 
44 
47 
17 
22 
17 
17 
33 

110 
11 I 

69 

41 

1879 

20 
36 
31 
37 
25 
62 
55 

185 
128 
110 

38 
33 
36 
30 
19 
17 
33 
81 
63 

116 
143 
115 

69 

zu- 
sanimen 

49 
40 
64 
61 
53 
62 

(169 

(4 80) 

(16 5) 

69 
56 
80 
77 
36 
3,9 

(50) 

\ (l»4) 

| (183) 

(184) 

(110) 

Zieht man aus der Anzahl derjenigen Knochen, die bei einem Individuum nur einrnal vorkommen, das 
Mittel, so ergeben sich im Mittel 47 Individuen. In der relativ grossten Anzahl wurden die Tibien gefundeii, 
namlich 80 reclite und 77 linke. 

Dieses reiche Knochenrnaterial, in welehem die Reste von Individuen dor verscliiedensten Altersstut'en 
vertreten sind, und unter welehem auch dicjenigen Skelettheilc in vollkommenster Erhaltung sich befinden, 
die selten ganz vorkommen, wie das Becken und die Schulterblatter, verdient noch ein eingchenderes Studium, 
dem dasselbe jedoch erst dann unterzogen werden kann, wenn uns einmal die grossen Raume des neiten natur- 
bistorischen Hofmuseums zu Gebote stehen, um Alles iibersichtlich auslegeu zu konnen. 
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v.Hochstetter:Die Kreuzberghohle inKrain Tar I. 

i\us d.U.U.Hofu.Staalsdruckoi'ci 

Denkschriften d.k.Akad.d.W inath.naturw. Classe XLUI.Bd.IlI.Abth. 
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v.Hochstetter:Dte Kreuzbenjhohle in Krain. 
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Tai'.n. 

Deiikschrifteri d.I'v.Akad.d.Wmath.naturw.ClasseXLID.Bd.ffl.Abtli. 
K.I<.Ho£-Ti.St&a*a&ruakeT8i. 
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v.Hochstetter:Die Kreuzberghohle in Krain Taflll. 
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