
Altherrenhöhle (1627/3) 

D i e H ö h l e l i e g ! i n 1785 ,8 M e t e r S e e h ö h e .1111 h ü l s e des R e d e n d e n S t e i n s . 
D i e seit l a n g e m w e i t g e h e n d i n a k t i v e H ö h l e ist m i t i h r e n v i e l e n t r o c k e n e n G ä n 
g e n i n e i n e m G e b i e t m i t u n ü b e r s i c h t l i c h v e r l a u f e n d e n S t ö r u n g e n u n d V e r w e r 
f u n g e n a n g e l e g t . I n d e n t i e f e r e n H ö h l e n t e i l e n s t ö ß t m a n a u f R ü c k s t a u z o n e n . 
D i e E r f o r s c h u n g ist n o c h n i c h t a b g e s c h l o s s e n ; b i s h e r w u r d e e i n e G e s a m t g a n g 
l ä n g e v o n 1276 M e t e r n b e i e i n e m G e s a m t h ö h e n u n t e r s c h i e d v o n — 9 4 M e t e r n er
r e i c h t . D i e K o o r d i n a t e n des E i n g a n g e s , b e z o g e n a u l d e n M e r i d i a n s t r e i f e n M 31, 
s i n d : y = + 41 9 9 0 , 2 x = 5 2 83 8 6 6 , 8 . 
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Kult- und Tempelhöhlen in Westmalaysia 
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D i e A d a p t i c r u n g e i n e r H ö h l e o d e r e ines k ü n s t l i c h g e s c h a f f e n e n H o h l r a u 
m e s z u e i n e r u n t e r i r d i s c h e n K u l t s t ä t t e ist i m g e s a m t e n a s i a t i s c h e n R a u m w e i t 
v e r b r e i t e t . W ä h r e n d m B u r m a , L a o s , V i e t n a m , T h a i l a n d u n d K a m b o d s c h a H ö h 
l e n , v o r a l l e m i n h i s t o r i s c h e r Z e i t , z u T e m p e l - u n d K l o s t c r a n l a g c n umges t a l t e t 
w u r d e n , e r f o l g t e n i m S ü d t e i l H i n t e r i n d i e n s , i m h e u t i g e n W e s t m a l a y s i a , z u d i e 
ser Z e i t n u r v e r e i n z e l t V e r ä n d e r u n g e n i n H ö h l e n , d i e au f d e r e n V e r w e n d u n g als 
K u l t s t ä t t e s c h l i e ß e n l a s sen . E s g i b t abe r e i n d e u t i g e H i n w e i s e , d a ß i n d e r S r i v i -
j a y a - P e r i o d e (8. b i s 1 3 . J h . n . C h r . ) d i e H ö h l e n W e s t m a l a y s i e n s i n e i n e r heu t e 
n o c h u n g e k l ä r t e n F o r m k u l t i s c h e B e d e u t u n g b e s a ß e n . 

D i e A n l a g e v o n D e p o t s t ä t t e n i n d e n H ö h l e n e r f o l g t e u n t e r s t a r k e m i n d i 
s c h e n E i n f l u ß , v o r w i e g e n d w ä h r e n d u n d n a c h de r G u p t a - P c r i o d e ( 3 2 0 bis 7 0 0 
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i i . C h r . G e b . ) . W a r u m man i n den H ö h l e n keinerlei Statuen, Tempelanlagen 
oder andere sichtbare Hinweise auf eine eventuelle Verwendung als rel igiöse 
S tä t t e fand, läßt sich heute kaum noch rekonstruieren. M i t g r o ß e r Wahrsche in
l ichkeit wurde mancher H ö h l e n t e m p e l , bevor er in irgendeiner Weise doku
mentiert oder e r w ä h n t werden konnte, g e p l ü n d e r t und / .ers tör t , wie es z u m Te i l 
heute noch unwissentl ich durch die Guanodiggers beim A b b a u v o n Sediment
schichten in H ö h l e n geschieht. 

U n z e r s t ö r t waren jedoch jene Funde, die i m Sommer 1961 von D o r f b e w o h 
nern der S iedlung K u r o n g Batang in einer H ö h l e namens Gua K u r o n g Batang in 
einem nahen Ka lkbcrg entdeckt wurden. Der Boden der H ö h l e n r ä u m e war mit 
gelben L e h m s t ü c k e n bedeckt (Abb. 1), die Stempelaufdrucke und Schr i f t -

Abb. h Sonnengetrocknetes Tonstück mit eine?// Stempelaufdruck mit nordindischen Schrift
zeichen aus der Gua Kurong Batang, Perlis Distrikt, Westmalaysia. — Zeichnung: Ingrid Staber. 

149 

© Verband Österreichischer Höhlenforscher, download unter www.biologiezentrum.at



ze ichen rel igiösen Inhalts hatten. D a K a m p o n g K u r o n g ß a t a n g nahe der Stadt 
Kangar liegt, sprach sich diese En tdeckung schnell herum und es dauerte nicht 
lange, bis eifrige Sammler alle S tücke aus dieser H ö h l e entfernt hatten. 

A l s i m November 1961 die Wissenschaft ler L o r d Medway und Alastair 
L a m b den Perlis Dis t r ik t aufsuchten, entdeckten sie in der Nachbarschaft eine 
weitere noch u n b e r ü h r t e H ö h l e , G u a Berhala, in der sich gleichfal ls t ö n e r n e 
Vot ivgaben befanden. D i e Inschr i f ten auf den sonnengetrockneten 9 bis 14 cm 
g r o ß e n L e h m s t ü c k e n sind nord indischen Ursprungs. D i e Stempelaufdrucke 
hingegen zeigten of t den Bodhisat tva Avalokitesvara, eine Stupa oder andere 
re l ig iöse M o t i v e . M a n datierte diese Vo t ivgaben in das 10.—12. Jahrhundert und 
schrieb sie buddhist ischen M ö n c h e n z u , die in jener Zeit diese H ö h l e n als Ere
mitagen benutzt haben sol len. 

Parallelen zu diesen Funden entdeckte man bereits zu Beginn unseres Jahr
hunderts in H ö h l e n im heutigen S ü d t h a i l a n d . A u c h hier waren es sonnenge
trocknete Lehms tüc ke, die gleich den malaysischen mi t Stempelaufdrucken und 
Inschrif ten versehen waren. Sie wurden als „Pra B i m h " bezeichnet und ent
stammten gleichfalls der Snvi jaya-Periode. A u s der bei einigen t h a i l ä n d i s c h e n 
T o n s t ü c k e n beigegebenen Menschenasche s c h l o ß man, daß sie als E h r f ü r c h t s -
beze ichnung für Verstorbene in den H ö h l e n hinterlegt worden waren. In diesem 
Falle wäre die Auslegung, d a ß die H ö h l e n als Eremitagen Verwendung fanden 
u n d die T o n s t ü c k e als Vot ivgaben v o n den M ö n c h e n hinterlegt wurden, nur 
bedingt anwendbar. V i e l m e h r d ü r f t e n sie mit g r o ß e r Wahrschein l ichkei t Be
standteil eines noch nicht n ä h e r untersuchten Totenkultes sein, in dem die 
1 I ö h l c als Toten- oder Scclenreich eine Rol le spielt. 

In den Dist r ikten Perlis, Kedah und Perak Stößt man vereinzelt a u f T e m p e l -
bzw. E i n s i e d l e r h ö h l e n , die erst in den letzten Jahrhunderten v o n den M ö n c h e n 
adaptiert wurden. D i e E i n g ä n g e ö f f n e n sich meist an der Basis der isoliert daste
henden Kalkbergc. Vie le von ihnen sind heute verlassen. N u r noch Ü b e r r e s t e 
einstiger Einbauten oder Fresken male reien, wie sie in der G u a Sami — der Prie
s t e r h ö h l e — in der Provinz Perlis aulgefunden wurden, zeugen von der Verwen
d u n g dieser H ö h l e n als Ku l t s t ä t t en . 

V o r al lem im 19. Jahrhundert waren es buddhistische M ö n c h e , die von 
T h a i l a n d kommend im Kin ta Va l l ey , Provinz Perak, H ö h l e n zu unterirdischen 
T e m p e l n ausbauten. D i e Inbesitznahme der H ö h l e n erfolgte aber erst nach und 
nach, wobei aus den a n f ä n g l i c h e n Eins iedele ien sch l i eß l i ch H ö h l e n t e m p e l ent
standen. Diese K u l t s t ä t t e n findet man heute in der nahen U m g e b u n g der Stadt 
Ipoh . E i n Beispiel h i e f ü r ist der s ü d l i c h der Stadt gelegene K o k Fee See, ein 
buddhist ischer H ö h l e n t e m p e l aus der M i t t e des 19. Jahrhunderts, dessen 
G r ü n d e r e in t h a i l ä n d i s c h e r M ö n c h war. Seit jenem Zei tpunkt lebten hier viele 
M ö n c h e . Ahnenta fe ln , die sich in einer Seitennische nahe des Einganges bef in
den, dokumentieren die bewegte Geschichte dieses H ö h l e n t e m p e l s . Nach dem 
A b l e b e n der einzelnen M ö n c h e wurden ihre K ö r p e r bei einem To ten -ode r Ver
brennungsturm nahe der H ö h l e e ingeäsche r t . 

D i e H ö h l e selbst besieht aus zwei g r o ß e n R ä u m e n und besitzt a u ß e r dem 
verbauten Haupteingang noch eine zweite h ö h e r gelegene T a g ö f f n u n g . A n den 
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mit einer te m p elf assa d e n ä h n I i c hen Maue r versehenen Eingang sch l i eß t die V o r 
halle der H ö h l e an, die i m rechten, s ü d l i c h e n T e i l in E i n z e l r ä u m e unterteilt ist. 
Das Mauerwerk ist derzeit dem V e r f a l l preisgegeben, und die einstigen W o h n 
r ä u m e sind verschmutzt und verlassen. Frontal zur Eingangsfassade f ü h r t ein 
Treppenaufgang in den eigentl ichen Tempel raum, in dem sich eine g r o ß e Sta
tue befindet. Mehrere kleine Standbilder s ind entlang der Wandpar t ien aufge
stellt. N a c h Aussage eines T e m p e l w ä c h t e r s werden heute noch von Zei t zu Zei t 
Gottesdienste, Opferungen , aber auch verbotene Messen der chinesischen 
schwarzen Mag ie in dieser H ö h l e abgehalten. Bei diesen Messen sind fün f stei
nerne Teufelsmasken von Bedeutung, die in der H ö h l e aufbewahrt werden. 

Sechs K i lome te r n ö r d l i c h von Ipoh befindet sich zwar nicht der ä l tes te , 
wohl aber der g r ö ß t e und attraktivste H ö h l e n t e m p e l , der Pe rakTong oder Perak 
C a v e Temple . Er wurde vor rund 50 Jahren v o n dem chinesischen Buddhis ten 
C h e o n g Sen Yee, der aus der Provinz K a n t o n in C h i n a stammte, zu einem rel i
g iösen Zen t rum ausgebaut. Se in Inneres ist mit zahlreichen Statuen und W a n d 
malereien a u s g e s c h m ü c k t , die Szenen und Figuren aus der chinesischen M y t h o 
logie zeigen. D i e Gestal tung dieser Malere ien oblag b e r ü h m t e n K ü n s t l e r n des 
südos t a s i a t i s chen Raumes. D i e H ö h l e selbst ist ü b e r 400 M e t e r lang und hat eine 
ca. 30 Me te r h ö h e r gelegene zweite T a g ö f f n u n g , die ü b e r eine steile Treppe 
erreicht werden kann. In der Eingangshalle steht eine g r o ß e , 8 Me te r hohe 
Buddhastatue. Ent lang der W ä n d e zu beiden Seiten dieser Figur s ind weitere 
Standbilder angeordnet. N a c h dieserTempelhal le verzweigt sich die H ö h l e , wo
bei in fast al len H ö h l e n t e i l e n Statuen und Al tä re aufgestellt s ind. In einer hal
lenartigen Raumerweiterung, in der sich der Aufgang zur zweiten T a g ö f f n u n g 
der H ö h l e befindet, steht ein Standbi ld des lachenden P h u - T h a i - M ö n c h s . Diese 
eindrucksvolle 7 M e t e r hohe Figur beherrscht das R a u m b i l d dieser H a l l e . 
D u r c h die s t änd igen Opferungen werden die H ö h l e n g ä n g e v o n Rauchschwaden 
hunderter R ä u c h e r s t ä b c h e n durchzogen. E ine elektrische Beleuchtung erhellt 
Statuen und R ä u m e dieses e indrucksvol len H ö h l e n t e m p e l s . 

Ä h n l i c h bekannte H ö h l e n t e m p e l bef inden sich noch sechs K i l o m e t e r süd
l i c h der Stadt Ipoh. Es s ind dies Sam Poh T o n g u n d N a m T h e a n Tong , die so wie 
der Pe rakTong buddhist ische K u l t s t ä t t e n und beliebte Ausf lugszie le der einhei
mischen B e v ö l k e r u n g s ind. D i e T a g ö f f n u n g e n beider T e m p e l h ö h l e n s ind mit 
f a s s a d e n ä h n l i c h e n M a u e r n verkleidet, so d a ß der E ind ruck entsteht, als ob ein 
H a u s direkt an die Felswand angebaut wäre . D i e I n n e n r ä u m e dieser H ö h l e n wur
den groß te i l s mi t sakralen G e g e n s t ä n d e n ausstaffiert, so d a ß jeder Tempe l in 
s ich ein geschlossenes H e i l i g t u m darstellt. Im Falle der N a m T h e a n T o n g 
(Tong = c h i n . „ H ö h l e " ) wurde eine aus mehreren Etagen bestehende H ö h l e zu 
einer unterirdischen Tempelanlage umgestaltet. Tei le der Decken- und W a n d 
partien übe r s t r i ch man mi t we iße r Farbe, um auf diese F lächen Male re ien auftra
gen zu k ö n n e n . Heute betreuen M ö n c h e diesen H ö h l e n t e m p e l , i n dem sich 
auch ihre Klausen bef inden. A h n l i c h ist der einige Hunder t Meter s ü d l i c h gele
gene H ö h l e n t e m p e i Sam Poh T o n g (Abb. 2), doch leben die M ö n c h e hier in 
einem Kloster a u ß e r h a l b der H ö h l e . Es handelt s ich um einen buddhis t ischen 
Tao-Tempel , der in einer hor izonta l verlaufenden D u r c h g a n g s h ö h l e e i n g e f ü g t 
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wurde. Die rund 120 Meter lange H ö h l e besteht aus einer große i l Tempelhal le , 
in der sich viele kleine Heil igenstatuen sowie e in g roßes Standbi ld Buddhas be
f inden, und aus e inem a n s c h l i e ß e n d e n Gang, der in einen g r o ß e n abgeschlosse
nen Kessel e i n m ü n d e t . Bei diesem Kessel handelt es sich um einen ca. 60 Me te r 
tiefen, steilwandigen E i n b r u c h , an dessen Sohle sich die Reste eines alten K l o 
sters bef inden. E i n g r o ß e r S c h i l d k r ö t c n t e i c h e rgänz t die alte Anlage , die einen 
geradezu romant ischen Hin tergrund z u m vorgelagerten H ö h l e n t c m p c l bildet. 
A u c h diese Ku l t s t ä t t e steht der A l lgeme inhe i t zur Vert i lgung und wird als 
Gebets- und Erholungsort von den E i n h e i m i s c h e n h ä u f i g frequentiert. 

A A O I 

Abb. 2: Plan der Sinn Pob Tong bei Ipoh (Rrnta Valley. Malaysia). Seehöbe: 80 m. - Gesamtlän
ge: 111,6m. — Gesamthöbentmterscbied: +3,36 m (+I7m). — Vermessung; 23. März 1977 

(H. Krisch, [. Staber), - Planzeichnung; Heinrich Kusch (7.Juli 1977). 
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Insgesamt soll es i m K i n t a Va l l ey über 20 größere und kleinere H ö h l e n 
tempel geben. Die genaue A n z a h l ist nicht bekannt. 

Als Beispiel f ü r die E inbez iehung einer K l e i n h ö h l e in einen Tempe lkom
plex kann die Bat Cave aul der Insel Penang gelten. Dor t wurde ein chinesischer 
Tempel derart vor eine U b e r d e c k u n g s h ö h l e am F u ß e des A y c r Itams gebaut, daß 
man erst durch die vorgebaute Tempelhal lc und eine T ü r ö f f n u n g den eigent
l i chen H ö h l e n b e r e i c h betreten kann. Der F l ö h l e n r a u m ist im Verhä l tn i s zu an
deren Ku l t s t ä t t en sehr klein und beherbergt einen Al ta r in der Raummit te 
(Abb . 3). Hunderte F l e d e r m ä u s e , die sich in den Deckentei len aufhal ten, waren 
f ü r den N a m e n der H ö h l e ausschlaggebend. D i e Tiere werden von den ansässi
gen Chinesen verehrt und als hei l ig angesehen. Allerdings ist laut Aussage des 
Priesters ein s tändiger R ü c k g a n g am Bestand der Tiere zu bemerken. Dies konn
te auch nach einem zweiten Besuch der H ö h l e imjahre 1977 beobachtet werden. 

Z u einem H ö h l e n t e m p e l ganz anderer A r t und D i m e n s i o n zähl t die Tem
ple Cave im Batu-Massiv, zehn K i lome te r nö rd l i ch der Stadt Kuala L u m p u r , die 
bekannteste derartige Kul t s t ä t t e S ü d o s t a s i e n s . D i e Entdeckung der B a t u - H ö h -
len erfolgte vor rund einem Jahrhundert . A m A n f a n g des Jahres 1879 brach von 
derOr tschaf t Klang eine Jagdgesellschaft in R ich tung Kwala I .umpor(dcr heuti
gen Hauptstadt Malays ie rn Kua la Lumpur ) auf. D i e Gruppe bestand aus 
D . D . D A L Y , Capt. B . D O U G L A S , Lt . R. L I N D S E L L , Capt . 11. C . S Y E R S , meh
reren Pol izis ten und einigen eingeborenen F ü h r e r n . V o n der damals noch klei
nen Ans ied lung Kwala L u m p o r aus ü b e r w a n d e n sie aul Elefanten den neun 
M e i l e n langen Weg durch die R e g e n w ä l d e r und gelangten so in die N ä h e des 
Batu-Massives. Capt . S Y E R S wurde, als sie in der N ä h e der bis zu 150 Meter 
hoch aufragenden Felsen anlangten, auf e inen eigenartig scharfen G e r u c h auf
merksam. A u f seine Frage an die eingeborenen „Sakei" antworteten diese, d a ß es 
sich hiebet um den Geruch der g r o ß e n Guanoablagerungen von F l e d e r m ä u s e n 
handle, die s ich in den H ö h l e n des Berges b e f ä n d e n . 

Neugierig geworden, stieg S Y E R S die Flanke des Berges empor und fand so 
die H ö h l e n . Ihm folgte der Rest der Gruppe , und man erforschte in weiter Folge 
drei H ö h l e n . Zuerst wurde die G u a Lambong untersucht, die jetzt unter dem 
N a m e n Gua Gelap oder Dark Cave bekannt ist. Sie war bis vor kurzem jahrzehn
telang als S c h a u h ö h l e i n Betrieb. In dieser H ö h l e drang die Gruppe etwa 400 
Meter weit bis z u m G r o ß e n D o m vor und kehrte danach w i e d e r u m . D i e zweite, 
etwas h ö h e r gelegene Gua Belah ist heute als Temple C a v e weltweit bekannt. 
E i n e halbe M e i l e nö rd l i ch unter diesen beiden fand man an der Basis die dritte 
H ö h l e , die den N a m e n G u a Lada oder Pepper Cave erhielt. In seinem Bericht, 
den D A L Y im A p r i l des Besuchsjahres v e r ö f f e n t l i c h t e , e r w ä h n t e er auch weitere 
H ö h l e n e i n g ä n g e , die wohl gesichtet, aber nicht n ä h e r untersucht worden waren. 

R u n d zehn Jahre danach setzten die ersten wissenschaftlichen Untersu
chungen bei den Batu Caves durch H . N . R I D L E Y ein. I m j a h r e 1891 wurde be
gonnen, die G u a Belah in eine T e m p e l h ö h l e umzugestalten. D i e R ä u m e gehör 
ten nun z u m Sr i Subramanica Swamy, einen indisch-hinduist ischen Tempel . 
Dieser befindet sich seither in dem etwa 200 Mete r langen, 30 bis 50 Me te r brei
ten und ebenso hohen G e w ö l b e des Hauptganges der H ö h l e . Seit 1892 findet 
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M=V100 

Abb. 3: Plan der Bai Cave im Penang Hill(Aycrltnm, Penang Malaysia). Seehöhe; 30 m. — Ver
messene Gang/äuge: 10 in. — Vermessung: 6. Mar/ 1975 (H. Kusch, I. Staber), — Plan/.eichnung: 

Heinrich Kusch (21.)tili 1975). 
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Abb. 4: Fresken und Heiligenbilder an der llöblcnwand im Fingan&sbcrcich der „(Ina Samt , 
Perlis-Distrikt. Foto: Bildarchiv Niitianahmtseani Kuala Lumpur, Malaysia. 
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i n u n d vor der H ö h l e , die heute ü b e r einen breiten und steilen Treppenauf gang 
mit 272 Stufen zu erreichen ist, a l l j äh r l i ch das Thaipusamfest statt. W ä h r e n d 
dieser Feier l ichkei ten, die i m J ä n n e r und Februar veranstaltet werden, ver
sammeln sich bei der Temple C a v e ü b e r 300.000 g läub ige H i n d u s . D i e rel igiö
sen Zeremonien gelten G o t t Murugan , dessen Statue v o m S r i - M a h a - M a -
r iamman-Tempel i n Kua la L u m p u r bis zur H ö h l e auf e inem Ochsenkarren 
transportiert wi rd . Das Fest dauert mehrere Tage, in denen sich i n Trance ver
setzte Priester und G läub ige Speere, S p i e ß e und Haken mit Gewich te rn durch 
die Haut in das M u s k e l fleisch des eigenen Körpe r s s t o ß e n . M i t dieser Selbst
kasteiung wol len sie ihre enge Verbundenhei t zu Got t Murugan zeigen, indem 
sie den schmerzvol len und langen W e g zur H ö h l e erdulden und so auch g r o ß e s 
Ansehen unter den G l ä u b i g e n gewinnen. Der H ö h l e n t e m p e l selbst ist zur Zei t 
der Festl ichkeiten g e s c h m ü c k t und vol ler Menschen , die l ä r m e n d oder im Gebet 
versunken den langgestreckten H ö h l e n r a u m durchschreiten. D a ß heute Tausen-
de M e n s c h e n zugle ich in die H ö h l e gelangen k ö n n e n , e rmög l i ch t ein drcigetci l -
ter Treppenaufgang, an dem man 1940 zu bauen begann und der erst vor einigen 
Jahren fertiggestellt wurde. Zuvo r gab es bis 1920 einen steilen Pfad und danach 
eine h ö l z e r n e Treppe, über die der H ö h l e n e i n g a n g erreicht werden konnte. 

Heute stellt die Temple Cave ein weltbekanntes religiöses M o n u m e n t dar, 
das zusammen mit den anderen H ö h l e n des Batu-Massivs erst im jahre 1980 
knapp vor der Z e r s t ö r u n g durch drei Steinbruchbetriebe gerettet werden k o n n 
te. D i e S c h l i e ß u n g der S t e i n b r ü c h e erfolgte b u c h s t ä b l i c h in letzter M i n u t e , am 
31. Dezember 1980, was vo r l äu f ig den Weiterbestand der H ö h l e n des Ba tu -
Massivs und somit eines der bedeutendsten H ö h l c n t c m p e l S ü d o s t a s i e n s 
sicherte. 
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