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Z u Ostern 1968 hat der durch zahlreidie, vor allem die Morphologie und 
Genese der H ö h l e n , aber aud i deren Besdire ibung und Vermessung, Gesdiichte und 
Method ik betreffende Arbei ten w ie du rd i seine B e i t r ä g e zu Gl iederung und A u f 
gaben, zur Bibl iographie und Terminologie der H ö h l e n k u n d e bestens bekannte 
A u t o r unser Sd i r i f t t um mit einem B u d i bereichert, dessen Ersd ie inen vom Ver lag 
(Friedr. V i e w e g & Sohn, Braunsdiweig) bereits 1965 a n g e k ü n d i g t worden war. 
M i t V I I I + 300 Seiten, von denen 24 auf die 697 Literaturhinweise, 6 auf das Sach
wör te rve rze ichn i s und eü iche auf die 88 A b b i l d u n g e n entfallen, weist s id i diese 
H ö h l e n k u n d e als ein W e r k von beachtl idiem U m f a n g und als Produkt eines inten
siven Quellenstudiums aus. Es ist seit G . K Y R L E S G r u n d r i ß der theoretisdien 
Spe läo log ie von 1923 die erste zusammenfassende Darstel lung, die wieder im 
deutsdien Sprad i - und Ku l tu r r aum ersdiien, und abermals hat sie einen Ös te r -
reidier zum Verfasser. 

N i m m t man T R I M M E L S B u d i zur H a n d u n d vergleidit vorerst Inhalts-
verzeidinis und Vorwor t (S. I I I—VII I ) mi t dem seinerzeitigen Prospekt, so fä l l t 
zweierlei auf: e inmal, d a ß die Anordnung und Gl iederung des Stoffes im Kapi te l 
„ W e r d e g a n g einer Höh le ( S p e l ä o g e n e s e ) " anders als u r sprüng l ich vorgesehen gestaltet 
wurde; zweitens, d a ß der Prospekt eine „ u m f a s s e n d e Monographie der Spe läo log ie" 
a n k ü n d i g t e , w ä h r e n d auf dem Buchumschlag von einem „ H a n d b u d i " die Rede ist. 
D i e zweite Benennung verwendet aud i der A u t o r (S. III), allerdings solche Bewer
tung durch ausdrückl iche Hinweise auf eine Stoffauswahl , auf den Gesiditspunkt 
„ e i n e Ü b e r s i d i t ü b e r den U m f a n g und die Arbeitsweise der H ö h l e n k u n d e zu gehen" 
wie durch die Formulierungen „vo r l i egende E i n f ü h r u n g " und „ e i n f ü h r e n d e Arbe i t " 
selbst wieder e i n s d i r ä n k e n d . 

„ G l i e d e r u n g und Stel lung der H ö h l e n k u n d e " betitelt s id i das erste, H ö h l e n 
kunde als Wissenschaft, H ö h l e n k u n d e und Karstkunde sowie Gl iederung der H ö h l e n 
kunde behandelnde Kapi te l (S. 1—5). Das zweite „ G e o s p e l ä o l o g i e " ü b e r s d i r i e b e n e 
(S. 6—103) e r l ä u t e r t den Begr i f f „ H ö h l e " , deren versdiiedene Formen und Beze id i -
nungen, sodann die Entstehung der einzelnen Ar ten p r i m ä r e r und s e k u n d ä r e r H ö h l e n , 
die weitere H ö h l e n e n t w i c k l u n g (Faktoren der Raumentwieklung, Prof i l - und Raum-
f ö r m e n ) . Innerhalb der H ö h l e n e n t w i c k l u n g w i r d (S. 41—90) der „Höhleninhal t '* 
besprochen, z u n ä d i s t der feste (Sinterbildungen, B e r g m i l d i , Höh lene i s , unter „ " 
H ö h l e n l e h m , ferner Sande, Sdiotter usw. sowie ± organogene Ablagerungen), 
hierauf der f lüssige (Höhlenwässe r ) und s d d i e ß l i d i der g a s f ö r m i g e ( H ö h l e n w e t t e r ) . 
D e r folgende kurze Absdin i t t hat die „ B e z i e h u n g e n zwisd ien Höhlcnraoxn und 
H ö h l e n i n h a l t " zum Gegenstand, dann f ü h r e n „ H ö h l e n v e r f a l l - ' und „ H ö h l e n 
z e r s t ö r u n g " wieder zur Spe läogenese zurück. Wei tere U n t e r k a p i u l betrellcn „ H ö h l e n -
b i ldung und Muttergestein", „ H ö h l e n b i l d u n g und K l i m a " , dann — in Abschnitte 
„ d a s Al te r der H ö h l e n " , „fossi le H ö h l e n und H ö M e n b i l d u n g s z y k l e n " , „der Ab iau l 
des Q u a r t ä r s und die En twick lung der heute vorhandenen H ö h l e n " unterteilt -
. . I l ö h l e n b i l d u n g und Erdgeschichte", endlich noch . .Höhlen!>ildiing und I .andsdiafls-
entwicklung" sowie „Geophys ika l i sd i e Methoden der H ö h l e n e r k u n d u n g " . 

Das dritte Kap i t e l (S. 104—147) b e s d i ä f t i g t s id i mit der „Biospe läo log ie" . „Auf
gaben und Untersudiungsbereidi der B iospe läo log ie" , „d ie H ö h l e als Lebensraum" 
mi t ihren biologisch wirksamen Faktoren (L id i t - , T e m p e r a t u r v e r h ä l t n i s s e , Luf t feuch
tigkeit, H ö h l e n w ä s s e r ) e r ö r t e r n die beiden ersten Unterkapi tel . Im dritten, „d ie 
rezente Tierwel t der H ö h l e n " betitelten, werden z u n ä d i s t die „ E i n t e i l u n g " und die 
„ M e r k m a l e der H ö h l e n t i e r e " besprodien, dann folgen eine „ Ü b e r s i d i t ü b e r die in 
H ö h l e n vorkommenden T ie re" i n systematischer Ordnung sowie Abschnitte ü b e r 
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„d ie Ents tehung der H ö h l e n t i e r m e r k m a l e " , die „ P h y s i o l o g i e " und die „ V e r b r e i t u n g 
der H ö h l e n t i e r e " , e n d l i d i „ H i n w e i s e ü b e r Konservieren u n d Sammeln von H ö h l e n 
tieren". Im vierten Unterkapitel w i r d auf S. 131—143 „d ie fossile T ie rwel t der 
H ö h l e n " abgehandelt. „Foss i le Tierreste aus H ö h l e n " , „ subfoss i l e T ie r funde aus 
H ö h l e n " , „ L e b e n s s p u r e n fossiler Tierreste i n H ö h l e n " , „ E r h a l t u n g s z u s t a n d und 
Bergung fossiler u n d subfossiler Tierreste" sowie „ M e n s c h und T i e r i m Eiszeitalter" 
lauten die T i t e l der einzelnen Abschnitte. D i e beiden letzten b iospe läo log i sd ien 
Unterkapitel haben „d ie rezente Pflanzenwelt der H ö h l e n " und „ H ö h l e n k u n d e und 
P a l ä o b o t a n i k " z u m Gegenstand. 

Das vierte Kap i t e l (S. 148—178) ist der „ A n t h r o p o s p e l ä o l o g i e " gewidmet. 
Seine Unterkapi te l s ind mi t „ A u f g a b e n und Zie le der A n t i n o p o s p e l ä o l o g i e " , 
„d ie Beziehungen zwisd ien M e n s d i und H ö h l e i m W a n d e l der Ze i t " , „ A n t h r o -
pologisdie Funde aus H ö h l e n " , „ H ö h l e und Kuns t" , „ H ö h l e n als K u l t s t ä t t e n " , 
„ H ö h l e n in Mythos , Märchen , Sage und Brauchtum", „ H ö h l e n n a m e n " , „ W i r k u n g e n 
des H ö h l e n a u f e n t h a l t e s auf den M e n s d i e n " übe r seh r i eben . 

„ W i r t s c h a f t l i d i e Bedeutung der H ö h l e n und der H ö h l e n k u n d e (Angewandte 
H ö h l e n k u n d e ) " betitelt sich das f ü n f t e Kapi te l (S. 179—197). „ D e r Themenkreis der 
angewandten H ö h l e n k u n d e " und die „ H ö h l e n r a u m a u s w e r t u n g " ( H ö h l e n als A u f 
enthaltsort, Aufbewahrungs- , Produktionsorte, Verkehrswege u n d Ablagerungsorte, 
Verwendung von H ö h l e n zur Ab le i tung von Abwässe rn , Auswer tung spe l äogene t i sd i e r 
Untersudiungen) werden in den beiden ersten Unterkapiteln, die „ H ö h l e n i n h a l t s -
ausw ertung" (Auswertung von M i n e r a l - und Gesteinsbildungen, H ö h l e n s e d i m e n t e n , 
HÖhleneis , H ö h l e n t i e r e n und deren Erzeugnissen. H ö h l e n s e d i m e n t e n , H ö h l e n -
a t m o s p h ä r e und Höh lenk l ima) im dritten, die „ H ö h l e n v o l l a u s w e r t u n g " i m vierten 
besprochen. H i e r ist von der E r s d i l i e ß u n g von H ö h l e n , von e r s d i l i e ß u n g s w ü r d i g e n 
H ö h l e n , von der E r s d i l i e ß u n g des H ö h l e n z u g a n g e s u n d des H ö h l e n i n n e r e n wie von 
der Beleudi tung ersdilossener H ö h l e n , den G r u n d s ä t z e n der B e t r i e b s f ü h r u n g in 
S d i a u h ö h l e n und der w i r t s c h a f ü i d i e n Bedeutung soldier, zuletzt noch v o m E in f luß 
der H ö h l e n ( b i l d u n g ) auf die Bewirtschaftung der O b e r f l ä d i e die Rede. Das f ü n f t e 
Unterkapi te l e rö r t e r t „ H ö h l e n r e d i t u n d H ö h l e n s d i u t z " , die E i g e n t u m s v e r h ä l t n i s s e 
an H ö h l e n " , die „ B e s d i r ä n k u n g e n der V e r f ü g u n g s b e r e d i t i g u n g ü b e r H ö h l e n " und 
die „Vorschr i f ten ü b e r den H ö h l e n s c h u t z " . 

Das sediste Kap i t e l (S. 198—219), die „His to r i sche H ö h l e n k u n d e " benannt, 
u m r e i ß t z u n ä d i s t den e inschlägigen Themenkreis und behandelt i n weiteren Unter-
kapi le ln „ D i e ersten A n f ä n g e der H ö h l e n k u n d e " , die „ H ö h l e n k u n d e in der Barock
zeit", „in der Ze i t der A u f k l ä r u n g " , „ in der Ze i t der Romant ik" , dann „d ie klassische 
Periode der H ö h l e n k u n d e " , „d ie Periode der Entdeckungen bis 1914", die „ H ö h l e n 
kunde zwischen 1918 und 1945", „ N e u a u f b a u der H ö h l e n k u n d e seit 1945" u n d 
schließlich die „ D o k u m e n t a t i o n " . 

Das siebente Kap i t e l (S. 220—242) hat die „ tedmisc l ie H ö h l e n k u n d e " z u m 
Gegenstand. A u d i hier w i r d anfangs der Themenkreis abgesteckt, dann folgen 
„g rundsä tz l i che Bemerkungen ü b e r H ö h l e n b e f a h r u n g e n " und weitere Unterkapi te l 
ü b e r „die p e r s ö n l i d i e A u s r ü s t u n g be i H ö h l e n f a h r l e n " , „Hi l f smi t t e l f ü r H ö h l e n 
befahrungen (Befahrungsmaterial)" und „ B e f a h r u n g s t e d m i k " wie die „ B e r g u n g V e r 
unglückter aus H ö h l e n ( H ö h l e n r e t t u n g s w e s e n ) " . Das nächste Unterkapi te l bringt 
„ B e m e r k u n g e n ü b e r die Organisation von Expedi t ionen" , das letzte sdi i lder t „Auf
gaben und Zie le von Befahrungen u n d Expedi t ionen" . H ie r werden audi die 
. . I l ü h l e n v e r m e s s u n g " samt der Anfer t igung v o n H ö h l e n p l ä n e n , die „ H ö h l e n f o l o -
grafie", „ F a h r t e n zu Messungen und Aufsammlungen" sowie „ A u i z e i d m u n g der 
Fahrlenergebnisse, H ö h l e n k a t a s t e r " behandelt. 

Das achte Kap i t e l (S. 243—269), „ D i e widi t igs ten H ö h l e n g e b i e t e der E r d e 
(Regionale H ö h l e n k u n d e ) " betitelt, bringt eine Ubersicht ü b e r die Verbre i tung der 
H ö h l e n auf den einzelnen Kont inenten und ihren Teilgebieten. 

W i e schon diese g e d r ä n g t e — aus R a u m g r ü n d e n v i e l f ad i auf die A n f ü h r u n g 
der T i t e l von Kapi te ln , Unterkapi te ln und Abschnitten des reidigegliederten Buches 
b e s d u ä n k t e — I n h a l t s ü b e r s i d i t erkennen lassen d ü r f t e , hat es den gesamten Bereich 
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der H ö h l e n k u n d e zum Gegenstand. Es ist damit n id i t nur, w ie einleitend bemerkt, 
die erste zusammenfassende Dars te l lung seit 1923 i m deutsdien Sprad i - und Kul tu r -
hereidi , sondern daselbst — wenn n id i t ü b e r h a u p t — die erste, in der a l le heutigen 
Teilgebiete der H ö h l e n k u n d e aufscheinen. Dahe r setzt H Ü M M E L S B u d i ohne 
Z w e i f e l i n der En twick lung u n d Geschidite der Spe läo log ie einen gewissen Mark 
stein, was wieder bedeutet, d a ß s id i jeder, der selbst auf G r u n d seiner wissenschaft
lichen Forsdiungsarbeit be fug t und b e m ü h t ist, am A u f - und Ausbau dieser nodi 
immer jungen (wenn audi durch Zuerkennung der Hod i sd iu l r e i f e l ängs t als selb
s t ä n d i g legitimierten 1 ) D i s z i p l i n mi tzuwirken, von i h m Kenntnis nehmen und sich 
mit F o r m und Inhalt desselben auseinandersetzen m u ß . 

Z w e i E i n d r ü c k e wurden bereits vorweggenommen: der beachtliche U m f a n g des 
Quellenstudiums und die Berücks ich t igung aller so untersdiiedlichen Sparten der 
Speläologie . D e r dritte ist, d a ß T R I M M E L S Buch zwar weder als „ M o n o g r a p h i e 
der S p e l ä o l o g i e " (s. o.), n o d i audi be i der g r o ß e n Z a h l von deren, teils i n heterogenen 
Grundwissensdiaf ten wurzelnden, teils Fragen der tedmisdien D u r d i f ü h r u n g und 
praktisdien Auswertung bet ref fenden Tei lgebieten und bei rund 270 Seiten Text 
als Handbuch i m ü b l i d i e n Sinne oder als Lehrbuch der gesamten Speläo logie klassi
fiziert werden kann, w o h l aber als eine E i n f ü h r u n g in deren U m f a n g , Aufgaben , 
Methoden u n d Probleme, die mitunter f re i l ich — besonders wo es sich um einen 
ersten V e r s u d i einer zusammenfassenden Ubersicht handelt — stark programmati
schen Charakter hat und haben m u ß . 

Als viertes sei, formale Belange betreffend, hervorgehoben, d a ß das B u d i fast 
f r e i von Druckfehlern sdieint —• die wenigen, b e i m Lesen entdeckten sind mit 
2 Ausnahmen (S. 138, wo die Li tera turhinweiszahl statt 384 richtig 339 lauten sollte, 
S. 142, wo im letzten Satz des vierten Absatzes ein „ w u r d e " fehlt) ohne weiteres 
als soldie kennt l id i und daher belanglos — u n d spradi l id i -sul is t i sdi , von der Sd i re ib -
weise „ d a s " statt w o h l besser „ d e r " Biotop und Kohlend iox id neben Oxydation ab
gesehen, n id i t A n l a ß zu Bemerkungen gibt. Ä h n l i d i e s gilt vom Sadiwortverzeichnis. 
w o bei Stichproben nur wenige Wor t e n id i t gefunden wurden (z. B . Effora t ions- und 
Gravi la l ionsprof i l , Sommereistheorie [zu S. 88], H ö h l e n k r a n k h e i t [ e n ] ) . Hingegen 
d ü r f t e n mandie B e n ü t z e r ein Autorenregister vermissen und da und dort zu den 
meist guten Fotos und ansdiaul id ien Skizzen nod i einige weitere gewünsch t haben. 

Z u vom Al lgemeinen und Formalen z u m Speziel len und Substantiellen ü b e r 
leitenden Ü b e r l e g u n g e n v e r a n l a ß t schon die Anordnung des Stoffes. So kann man 
s i d i z. B . f ragen, ob n id i t die regionale H ö h l e n k u n d e nach Geo- , B i o - u n d Anthro-
pospe läo log ie ihren riditigeren Pla tz h ä t t e und an sie die historisdie, tedinisdie und 
angewandte H ö h l e n k u n d e i n dieser Abfo lge zu reihen w ä r e n ; ob die geophysikali
schen Methoden der H ö h l e n e r k u n d u n g n id i t e igent l id i zur tedmisdien Speläologie , 
der von Jagd, K u l t und Knochenartefakten handelnde Unterabschnitt „Tier und 
M e n s d i i m Eiszeital ter" n id i t eher zur An th ropospe l äo log i e g e h ö r e n . 

Wei tere E r w ä g u n g e n löst i m ersten K a p i t e l T R I M M E L S E n t s d i l u ß aus, den 
Spe läo log iebegr i f f , we i l dieser — nadidem sein Vorsd i lag , ob der bekannten Ü b e r 
schneidung der h ö h l e n - und kars tkundl idien Forschungsbereiche „als .Speläologie ' 
in Erwei terung des t a t säd i l i chen Wortsinnes die .Lehre von den N a t u r h ö h l e n und 
den Karsterscheinungen' z u bezeidinen", also „ S p e l ä o l o g i e . . . mit Karst- und 
H ö h l e n k u n d e " gleichzusetzen, a u d i Ab lehnung erfuhr — derzeit verschieden weit 
g e f a ß t w i rd , in seinem B u d i zu vermeiden (S. 4) bzw. f ü r dessen u r s p r ü n g l i d i e n , 
w o r t s i n n g e m ä ß e n U m f a n g nur den Terminus H ö h l e n k u n d e zu gebrauchen. 

1 (Anm. b . d. Korr.) . Diese Feststellung ist geboten, wei l die in einer eben 
ersdiienenen Besprediung aufgestellte Behauptung, d a ß T R I M M E L S B u d i die 
Anstrengungen widerspiegle, „d ie H ö h l e n k u n d e als Wissensdiaf t zu manifestieren 
und ihre Se lbs tänd igke i t im Rahmen der Naturwissensdiaf ten zu belegen" den E i n 
druck erwecken k ö n n t e , d a ß die Spe läo logie das Stadium einer e i g e n s t ä n d i g e n D i s 
z ip l in bisher nodi nicht erreidit h ä t t e . (Vg l . h ie rzu audi die in A n m . 4 genannten 
A rl leiten.) 
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D i e Ve rwendung von H ö h l e n k u n d e an Stelle von Spe läo log ie (im u r s p r ü n g 
lichen, eigentlichen Sinne) ist i n einem deutsclispracliigen Buch zwar an s id i gewiß 
genauso zuläss ig w ie etwa die Ü b e r s e t z u n g von L imno log ie du rd i G e w ä s s e r k u n d e 2 . 
D o d i T R I M M E L geht es n id i t b l o ß um eine Ü b e r - , sondern aud i (s. o.) um eine 
Ersetzung des Terminus Spe läo log ie (im u r s p r ü n g l i d i e n , eigentlichen Sinne). D a 
gegen — u n d nur dagegen — vermag ich Bedenken n id i t ganz zu u n t e r d r ü c k e n . 
E i n m a l und g r u n d s ä t z l i d i , d a ß Ä n d e r u n g e n fachlicher T e r m i n i nur be i zwingender 
Notwendigkei t vorgenommen w e i d e n soll ten 3 ; dann, d a ß f ü r wissensdiaf t l idie 
T e n n i n i W o r t b i l d u n g e n aus dem Gr ied i i sd ien oder La te in isd ien vorzuziehen s ind 
u n d H ö h l e n k u n d e s i d i als Terminus f ü r Spe läo log ie (im eigentl idien, u r s p r ü n g l i d i e n 
Wortsinne) i m a u ß e r d e u t s d i e n R a u m kaum durchsetzen w i r d . 

Zu r erneut vorgesdilagenen Auswei tung des Spe l äo log i ebeg r i f f e s soll f r ü h e r 
Gesagtes 4 hier nicht wiederhol t werden. H i n z u z u f ü g e n w ä r e allerdings zweierlei : 
Erstens, d a ß — was i n dem sonst redit ansdiaul id ien Diag ramm (S. 5) v ie l l e id i t nicht 
g« n ü g e n d k lar e r s id i t l id i ist — Ü b e r s c h n e i d u n g e n der Forschungsbereidie w ie z w i 
sdien Geospe läo log ie und Karstkunde audi zwisd ien Biospe läo log ie und Biologie 
bzw. Pa läob io log ie (Paläontologie) oder zwisd ien A n t h r o p o s p e l ä o l o g i e u n d Anthro
pologie (Pa läoan thropo log ie ) bzw. Urgesd i id i t e 5 bestehen. Das kann be im Werdegang 
der Spe läo log ie u n d ihrem Charakter als synthetisdi entstandener D i s z i p l i n gar nicht 
anders sein, aber eben deshalb sollte be i der begr i f f l ichen Abgrenzung die eigentl idie 
Aufgabe , also die Zentr ierung auf die H ö h l e samt ihren Inhalten, entsdieidend sein. 

Z u m zwei ten aber liefert — so w i l l es m i r wenigstens scheinen — eben 
T R I M M E L S Buch ein weiteres Gegenargument. W e n n er n ä m l i d i , seinem erweiter
ten Spe läo log iebegr i f f g e m ä ß , die „Biospe läo log ie" als „ d i e Behand lung von Karst 
und H ö h l e n als Lebensraum" umsdireibt , sie dann in eine „bio logische Kars t -" u n d 
eine „b io log i sd ie H ö h l e n k u n d e " unterteilt (S. 104); wenn die „ A n t h r o p o s p e l ä o l o g i e " 
analog die „v ie l se i t igen Beziehungen zwisd ien M e n s d i u n d Karst u n d H ö h l e " z u m 
Gegenstand haben soll (S. 148), dann w i r d die Erwei te rung des S p e l ä o l o g i e b e g r i f f e s 
denn dod i m . E . als Ü b e r d e h n u n g offenbar. D e n n zwischen einer b iologisdien Karst
und einer b iologisdien H ö h l e n k u n d e bestehen n id i t b l o ß , w i e der A u t o r selbst 
a. a. O . bekennen m u ß , „ n u r sehr lose Verb indungen" , sondern die H ö h l e ist f ü r 
T ie re wie M e n s d i e n als unterirdisdier, h y p o g ä i s d i e r Bio top etwas wesent l id i , u m 
nicht z u sagen g r u n d s ä t z l i d i Versdiiedenes g e g e n ü b e r der Gesamtheit der ober
irdischen, e p i g ä i s d i e n L e b e n s r ä u m e , von denen das K a r s t g e l ä n d e nur einen Spezial
fa l l unter vie len darstellt. V o m biologisdien Bl ickpunkt aus kann es daher n id i t als 

2 Al lerdings w ä r e sie dann konsequenterweise aud i in eine geo-, b io - und 
anthropologisdie H ö h l e n k u n d e statt — trotz des fehlenden Oberbegriffes Spe läo lo 
gie — i n eine Geo- , B i o - und A n t h r o p o s p e l ä o l o g i e zu gl iedern gewesen. 

3 D i e verschieden weite Begriffsfassung vermag i d i nicht als zwingende N o t 
wendigkei t anzuerkennen, da eine soldie i n vielen analogen F ä l l e n — i d i erinnere 
z . B . an den sehr versdiieden wei t gebrauditen Biologiebegr i f f , an die of t unter-
sdi ied l id ie Grenzz iehung zwischen Geologie u n d Pa läon to log ie i m Bere id i der 
Stratigraphie bzw. Biostratigraphie — keineswegs eine Veranlassung f ü r eine Nicht -
weiterverwendung war und ist. 

-1 V g l . E H R E N B E R G , K . — Z u r spe l äo log i sd ien Forschung in Ös te r re ich . — 
Mi t t . d. H ö h l e n k o m m i s s . , Jg. 1953, H . 2, W i e n ; ders. — Ü b . Spe läo log ie & ü b . A u f 
gaben spe läo log . Forschung i n ö s t e r r e i d i , D i e H ö h l e 8, 1, W i e n 1958; ders. — 
Spe läo log ie als Wissenschaft von H ö h l e & H ö h l e n i n h a l t , ö s t e r r . H o d i s d i u l / e i t g . 13, 
13, W i e n 1961; ders. — U b e r Grenzen & Gl iederung d. Spe läo logie , D i e H ö h l e 13, 
1, W i e n 1962. 

5 Hinsichtl ich der Urgesdi id i te kommt dies auch in T R I M M E L S B u d i z u m 
Ausdruck, w e n n diese S. 157 als kein Z w e i g , sondern Nadibarwissensdiaf t der 
H ö h l e n k u n d e angesprodien w i r d , dod i vorher S. 148 ebenso richtig von einer 
urgeschichtlidien H ö h l e n k u n d e die Rede ist. 
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sinnvoll empfunden werden, wenn be im Karstbiotop von B i o - und Anthro-
pospe läo log ie gesprochen werden soll . 

B e i m zwei ten, mit (s. o.) Geospe läo log ie ü b e r s c h r i e b e n e n K a p i t e l ( h ä n g e n s id i 
z w e i allgemeine Fragen auf: e inmal , ob n id i t die (nadi dem Prospekt u r sprüng l ich 
vorgesehene) Behandlung des nidi torganisdien H ö h l e n i n h a l t e s i n einem eigenen 
Unterkapi te l doch z w e c k m ä ß i g e r gewesen w ä r e als seine E insd iad i t e lung in den 
Absdmi t t H ö h l e n e n t w i d d u n g , w o d u r d i die Dars te l lung des H ö h l e n w e r d e g a n g e s 
unterbrodien und u n ü b e r s i d i t i i d i e r w i r d ; zweitens, ob e l l id ie F a d i a u s d r ü d c e — wie 
Spe l äohydro log i e , Spe läokryo log ie , S p e l ä o m m e r a l o g i e , wie Wetter- u n d Sdi l inger-
Inversion, w ie S. 28 Ef fo ra t ion 0 , wie S. 39 Steinkern be i den „ A u s f ü l l u n g e n der 
Fossi l ien", wie S. 41 parautodithon und S. 71 (beim festen H ö h l e n i n h a l t ) H ö h l e n 
erden — mit Abs id i t u n e r w ä h n t bl ieben, die man als im e in sd i l äg igen Sd i r i f t tum 
g e b r ä u d i l i d i e ebenso v e r m i ß t wie Hinweise auf den aus dem Wechsel von Sinter
decken und anderen Sedimenten abzulesenden Kl imawed i se l (S. 50), auf die En t -
stehungstheorien b e z ü g l i d i des allerdings (besonders im Vergleich zu den Sinter
bildungen) recht kurz behandelten Höh lene i s e s , auf die Methoden zur Feststellung 
der Z u s a m m e n h ä n g e von H ö h l e n w ä s s e r n oder auf J . S C H A D L E R S grundlegende 
Untersudiungen ü b e r Ents tehung und Diagenese der Phosphat- ( H ö h l e n - ) e r d e n 
sowie die damit v e r k n ü p f t e n geo- u n d b iospe läo log i sd ien Probleme. Ferner sei zu 
S. 7 e r w ä h n t , d a ß N a t u r b r ü c k e n vielleicht p r ä g n a n t e r als H ö h l e n r e s t f o r m e n statt b l o ß 
als H ö h l e n ; zu S. 42 u n d 70, d a ß „von Organismen stammende Ablagerungen" 
treffender als Ablagerungen mi t hohem organogenen Ante i l zu kennzeidmen w ä r e n 
u n d zur Tabel le S. 98, d a ß die Nennung von H ö h l e n b ä r e n r e s t e n nur f ü r die 
W ü r m e i s z e i t zu der w o h l i rr igen Me inung verleiten kann, Ursus spelaeus w ä r e erst 
i n dieser i m Ostalpenraum vorhanden gewesen. I m ganzen aber — und das soll 
gerade im Hinb l i ck auf die vorstehenden Bemerkungen n id i t u n e r w ä h n t ble iben — 
bringt eben dieses Kapi te l auf kaum 100 Seiten eine redit vo l l s t änd ige , die Beherr
schung des Stoffes bezeugende E i n f ü h r u n g . 

A u d i das folgende K a p i t e l ü b e r die dem Verfasser etwas ferner liegende B i o 
spe läo log ie gibt i m ersten T e i l eine durdiaus gelungene Dars te l lung der die H ö h l e 
als Lebensraum und ihre heutigen Bewohner betreffenden Probleme, wenn aud i 
v ie l le id i t be i den besonderen Merkmalen des H ö h l e n b i o t o p s (S. 104 ff.) auf die 
v i e l f ad i relativ geringe L u f t b e w e g u n g und vor a l lem auf die (b loß aus den E i n z e l 
angaben in der Tabel le S. 105 ersdilieh'bare) generelle Eigensdiaf t vergleidisweise 
stabilerer U m w e l t s v e r h ä l t n i s s e noch ausdrück l id i hinzuweisen, wenn be i der E i n 
teilung der H ö h l e n t i e r e aud i der neuerdings gebraudite Terminus S p e l ä o b i o n t e n 
(vgl. z. B . O . S T E R B A 1964) zu e r w ä h n e n und be i der Pigmentarmut edi ler 
H ö h l e n t i e r e die (von C . R. B O E T T G E R 1957 angedeuteten) Z u s a m m e n h ä n g e mi t 
dem verlangsamten bzw. verringerten Stoffwechsel , be i den h ö h l e n b e w o h n e n d e n 
Vöge ln die (audi rezent z u beobaditenden) G e w ö l l e , be i der Entstehung editer 
H ö h l e n t i e r e und ihrer Merkmale die u . U . biochemische P r ä a d a p t i o n 
(R. R. T E R C A F S 1961 bzw. 1964) zu nennen gewesen w ä r e n . 

A l l z u knapp ist hingegen das Unterkapi te l ü b e r die fossile T i e r w e l l der H ö h l e n 
geraten. A u f 12 Seiten m u ß t e auch Wesentliches nahezu u n e r ö r t e r t b le iben wie etwa 
die g rundsä t z l i chen Unterschiede der fossil ü b e r l i e f e r t e n g e g e n ü b e r den rezenten 
H ö h l e n f a u n e n , die besonderen Aspekte der H ö h l e als Lebensraum im Eiszeitalter, 
die Z u s a m m e n h ä n g e zwisd ien p l e i s tozänem H ö h l e n b i o t o p und gewissen, be i 
manchen S p e l ä o p h i l e n h ä u f i g e r e n Krankhei ten; wie ferner die Fossilisationsersdiei-
nungen im allgemeinen und die Beziehungen zwischen Erhal tungsformen, Sediment
b i ldung u n d K l i m a im besonderen oder die verschiedenen Ar t en und die G r u n d 
pr inz ip ien der Analyse des Vorkommens, obwoh l sie, gleich den E r h a l t u n g s z u s t ä n 
den b io- w ie geospeläologisch erhebl idien Aussagewert besitzen; w ie endlich die 

8 EfForation w i r d S. 28 be im Druckf l i eßen n id i t e r w ä h n t . S. 33, wo vom 
Effora t ionsprof l l die Rede ist, n id i t e r l äu te r t . 

116 

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



kaum minder bedeutsamen Grabungs- , Fundbergungs- u n d Konservierungsfragen, 
denen b l o ß 5 Ze i l en zugemessen wurden . 

A u ß e r d e m s ind hier einige Unst immigkei ten u n d Unr id i t igke i ten i m Text 
sowie Lücken i m Sdiriftennachweis festzustellen. So w i r d die H ö h l e n h y ä n e S. 132 
als Crocuta spelaea G O L D F U S S , S. 136 als Hyaena (Crocuta) spelaea G O L D F U S S 
bezeichnet, der H ö h l e n b ä r S. 132 Ursus spelaens R O S E N M Ü L L E R statt (nadi 
D . P . E R D B R I N K 1953 riditiger) Ursus spelaeus R O S E N M Ü L L E R et H E I N R O T H 
genannt; w i r d von der S p a l t e n f ü l l u n g von Neudorf a. d. M a r d i S. 134 gesagt, d a ß 
sie „ b e s o n d e r s K l e i n s ä u g e r f u n d e erbradite", obwohl die Faunenliste von H . Z A P F E 
(1949) mehr G r o ß s ä u g e r a r t e n ausweist; w i r d die C u - D a t i e r u n g von K n o d i e n aus 
der S a l z o f e n h ö h l e S. 136 mit 44 500 statt ü b e r 44 500 angegeben. I m Sd i r i f t en 
nachweis fehlen von der Hundsheimer Spalte die neueren Arbei ten ü b e r Säuge t i e r 
funde, von der Teufelslucken die V e r ö f f e n t l i c h u n g e n von 15)40 und 1966. B e i E r 
w ä h n u n g des „ G ö t t w e i g e r Interstadials" (S. 135) ist nicht w ie i n analogen F ä l l e n auf 
die derzeit igen nomenklatorisdien u n d stratigraphisdien Meinungsversdiiedenheiten 
hingewiesen. Z u der das Kapi te l Biospe läo log ie b e s d i l i e ß e n d c n Besprediung der 
rezenten H ö h l e n p f l a n z e n wie der fossi len p l lanz l id ien H ö h l e n f u n d e w ä r e z u e r g ä n 
zen, d a ß pollenanalytische Untersudiungen n id i t nur „ d e r genaueren Erfassung der 
Zei ts te l lung" der in den H ö h l e n s e d i m e n t e n mit eingeschlossenen urgesd i id i t l id ien 
F u n d e dienen (S. 147), sondern ebenso f ü r Aussagen ü b e r K l i m a , Lebensraum und 
damit ü b e r die Uniweltsbedingungen, u . U . aud i ü b e r die Nahrung der t ierisdien 
wie mensdil ichen Bewohner. 

Das K a p i t e l A n t h r o p o s p e l ä o l o g i e , mi t rund 30 Seiten wohl umfangre id ier als 
sein V o r g ä n g e r , w i r d der e i n g e s c h r ä n k t e n Zielsetzung, eine erste Anregung zur 
Schaffung einer Systematik der A n t h r o p o s p e l ä o l o g i e zu bringen (S. 148), g e w i ß i m 
wesent l idien gerecht. Z u den a u f g e z ä h l t e n A u f g a b e n und Gesidi tspunkten l i eßen 
s id i f re i l ich noch E r g ä n z u n g s w ü n s d i e vorbringen. So w ä r e z . B . S. 148/149 be i den 
Beziehungen zwisd ien H ö h l e u n d Mensch i m P le i s tozän neben dem Sd iu tz vor 
Wit te rungsunbi lden a u d i der vor Fe inden wie die Rol le der H ö h l e n als J a g d s t ä t t e n 
e r g ä n z b a r ; k ö n n t e S. 153 die Feststel lung, „ d i e gleichzeitige E inbe t tung fossiler 
Tierreste i n die Sedimente e rmögl ich t eine vielseitige wissensdiaf t l id ie Auswer tung 
von H ö h l e n f u n d e n des Menschen" durch entsprechende Hinweise auf Jagd- u n d 
andere Lebensgewohnheiten inhaltsvoller gestaltet werden. S. 159 w ä r e den die 
p r ä h i s t o r i s d i e Besiedlung b e g ü n s t i g e n d e n Eigensd ia f ten bei statisdien W e t t e r h ö h l e n 
noch das aufsteigende Prof i l , w ä r e n S. 165 den Kr i te r ien f ü r die Echtheit pa l äo l i t h i -
scher Kunstwerke i n H ö h l e n als weitere b e i z u f ü g e n , d a ß mandie an von Sediment 
ü b e r d e c k t e n Wandste l len gefunden wurden, d a ß andere alte Sinterkrusten tragen 
u n d bei Skulpturen die i n die W a n d geritzten L i n i e n bereits fast wieder die ver-
wit tcrungsbedingte dunklere T ö n u n g der unverletzten G e s t e i n s o b e r f l ä d i e angenom
men haben. Unte r den Beispielen f ü r die H ö h l e i n M a l e r e i u n d G r a p h i k w ä h r e n d 
der letzten Jahrhunderte (S. 169/170) k ö n n t e n aud i die von N A G L v e r ö f f e n t l i d i t e n 
Dars te l lungen der Mixn i t ze r D r a d i e n h ö h l e aufsdieinen, bei den H ö h l e n s a g e n 
(S. 176/177) h ä t t e w o h l ein H inwe i s auf die weitverbreiteten, mit Foss i l funden z u 
s a m m e n h ä n g e n d e n Riesen- und Dradiensagen nicht fehlen sollen. 

Neben soldien E r g ä n z u n g s w ü n s d i e n w ä r e n wieder einige Unst immigkei ten 
u n d Ungenauigkei ten zu vermerken. So, wenn man S. 152 von den, schon aus dem 
Meso l i th ikum bekannten S d i ä d e l b e s t a t t u n g e n liest, obwohl solche auch aus dem 
P a l ä o l i t h i k u m (Mte . Circeo) vorliegen; oder S. 153 von rund 20 s ü d a f r i k a n i s d i e n 
Australopi thecinenfunden, von denen einer aus der H ö h l e von Sterkfontein stammt, 
w ä h r e n d doch die Z a h l der F u n d s t ü c k e weit g r ö ß e r ist und aus fün f H ö h l e n u n d 
Spalten kommt. „ D i e Funde des Gigantopithecus, die eine jahrzehntelange Diskus 
sion a u s l ö s t e n " (S. 153), sind aud i heute noch (vgl. z . B . S I M P S O N 1963 [1964], 
H E B E R E R & K U R T H 1966 u . a.) umstritten. Das Przewalsk ipfe rd kann n i d i t 
direkter Nachkomme „ d e s " Eiszeitpferdes (S. 165), sondern nur einer der eiszeit-
l i d i e n Pferdearten genannt werden. A b s d i l i e ß e n d sei n o d i vermerkt, d a ß s id i in den 
letzten Jahren die St immen derer stetig mehren, welche die Benennungen Pithecan-

117 

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



thropus erectus und Sinanthropus pekinensis (S. 153) d u r d i Homo erectus erectus 
und Ii. e. pekinensis ersetzen, d a ß audi die Benennung Pithecanthropus robustus 
einer Korrektur b e d ü r f t e wie d a ß die Bezeid inungen Vorniensdicn f ü r die Neander
taler und Al tniensdien f ü r die J u n g p a l ä o l i t h i k e r (S. 153) nicht glüekl idi g e w ä h l t s ind, 
we i l unter Allmenschen auch anderes (z. B . die Homo-erectus-Funde, H E B E R E R & 
K U R T H 1966) verstanden w i r d . 

U b e r die vier r e s ü i c h e n K a p i t e l bleibt nur wen ig zu bemerken. Z u S. 185/186, 
d a ß der „ H ö h l e n d ü n g e r " p r ä g n a n t e r als durch lehmig-tonige Ablagerungen du rd i 
den schon S. 71 gebrauchten Terminus Phosphaterden zu kennzeichnen w ä r e ; z u 
S. 214, d a ß G . K Y R L E n id i t zum ordentl idien Professor f ü r H ö h l e n k u n d e , sondern 
z u m a u ß e r o r d e n ü i c h e n Professor der Spe läo logie ernannt worden war ; zu K a p i t e l 8, 
d a ß unter den H ö h l e n Ös te r re ichs doch aud i die D r a d i e n h ö h l e be i M i x n i t z E r w ä h 
nung verdient h ä t t e und zu S. 269, d a ß die „ G l ü h w ü r m d i e n " der W a i t o m o Cave 
nid i t , w ie diese Beze id inung vermuten l äß t , z u den Coleopteren g e h ö r e n , v ie lmehr 
L a r v e n der Dip te re Arachnocampsa luminosa sind. Generell aber ist z u diesen vier 
letzten Kap i t e ln z u sagen, d a ß sie — besonders die ü b e r historische und regionale 
H ö h l e n k u n d e — durch erstmalige E r - bzw. Zusammenfassung des Stoffes eine M e h 
rung unseres Wissens u n d damit einen b e a d i ü i d i e n Beitrag z u m weiteren Ausbau 
der H ö h l e n k u n d e bedeuten. 

I d i fasse zusammen: T R I M M E L S B u d i e n t h ä l t wohl Einze lhe i ten , w o man 
anderer M e i n u n g sein kann, oder — besonders in den B io - und Ant l i ropospe läo log ie -
Kap i t e ln — W ü n s d i e f ü r E r g ä n z u n g e n , aud i Ber idi t igungen vorzubr ingen h ä t t e . D e m 
steht aber g e g e n ü b e r , d a ß es in den meisten Kap i t e ln eine dem heutigen Forschungs
stand durdiaus gerecht werdende Darstel lung bringt und in mehreren eine erstmalige 
Erfassung und Gl iederung des Stoffes versucht. Diese Leis tung verdient Anerken
nung, welche hiermit gerne z u m Ausdruck gebracht sei. 

Weitere Moose aus der Grotta di Castellana 
(Provinz Bari, Italien) 

Von Friedrich Morton (Hallstatt) 

Herr Francesco Orofino, Assistent am Höhlenforscliungsinstitut in 
Castellana, sammelte fü r mich eine Reihe neuer Proben, die alle im 
Einstiegsschacht, genannt „Grave" , siedeln. Es sei ihm hiefür auch hier 
verbindlichst gedankt. 

Das aufgesammelte Material umfaßte folgende Arten: 

Aneura sinuata 
Bryum bimum und Br. capilktre 
Erythrophyllum rubeUum 
Eucladium verticillatum 
Fissidens bryoides und F. minutulus 
Homalia tridwmanoides 
Homalothecium sericeum 
Lophozia Muelleri 
Lumdaria cruciata 
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