
weichen , leicht ab t ragbaren Schichten, d ie z u d e m noch eine besondere t ek to 
nische Beanspruchung e r f ah ren haben, d ie A b t r a g u n g d u r d i die G l e t s d i e r der 
E i s z e i t leichter e r fo lgen k o n n t e als in G e b i e t e n , die — wie das ö s t l i d i e T o t e 
G e b i r g e — einhei t l ich aus D a d i s t e i n k a l k aufgebaut s ind . V e r g e g e n w ä r t i g t m a n 
s i d i f e rne r die sehr rasd ic u n d w i r k s a m e „ e r o s i v - f l u v i a t i l e W e i t e r f o r m u n g 
mancher P l a t eau te i l e " ( H . T r i m m e l 1958, S. 57) , so ersdieint d ie A n n a h m e 
gegenstandslos, d a ß d e m g e g e n ü b e r die e iszei t l ichen Gletscher g e w i s s e r m a ß e n 
n u r m o d i f i z i e r e n d a u f den U n t e r g r u n d g e w i r k t haben sol len (F . B a u e r u . 
J . Z ö t l 1962, S. 22) . F r e i l i c h ist der g l a z i a l e Formenscha tz a m Seenplateau 
wen ige r a u g e n f ä l l i g als i m T o t e n Geb i rge , ü b e r d i e s durch die rezenten A b 
t r a g u n g s v o r g ä n g e s t ä r k e r ü b e r p r ä g t . Insgesamt d ü r f t e sich die A u f f a s s u n g v o n 
F . Mad ia t s chek (1922) b e s t ä t i g e n , d a ß die Ebenhe i t en auf dem aus D a d t s t e i n -
k a l k aufgebauten L a w i n e n s t e i n , R o ß k o g e l u n d w o h l a u d i T r a w e n g echte 
A l t r e l i e f r e s t e dars te l len , w ä h r e n d das K a r s t g e b i e t der Scenzone „ i n f o l g e ihres 
leichter z e r s t ö r b a r e n Ges te insd ia rak te r s" erst nach A b t r a g u n g m ä c h t i g e r G e -
s te inspaketc zu r A u s b i l d u n g k a m . 
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Die Höhlen des Hirscheck und der Traweng 
(Tauplitzalm, Steiermark) 

Von Anton Mayer und Josef Wirth (Wien) 

Das bearbeitete Gebiet u m f a ß t Teile der Gruppen 1622 und 1625 des 
österrc idi isdien Höhlenverzeidinisses und liegt auf dem Tauplitzer Seenplateau 
im Steirischen Salzkammergut. Diese sdimale Hochfläche in ca. 1550 bis 1650 m 
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Seehöhe ist den Südabstürzen des Toten Gebirges vorgelagert. Das Seenplateau 
w i r d im Norden von dem westoststreichenden Zug der Traweng (1981 m) 
begleitet, der im Westen durch das ö d e r n t ö r l , i m Norden durch das Langkar 
— in das die bis zu 500 m hohe Nordwand abstürz t — und im Osten durch das 
Steirertörl begrenzt wi rd . Die isolierte Lage der Traweng, die die Merkmale 
des alpinen Hochkarstes aufweist, ließ die Idee reifen, in ihrem Bereich aus 
dem Toten Gebirge ein abgeschlossenes Teilgebiet auszuwählen, in dem die 
Kars tphänomene möglichst vol ls tändig e r faß t werden sollten (Tafel I). 

Gegen Süden bricht das Seenplateau mit einem steilen, bewaldeten H a n g 
zum Becken von Taupl i tz ab. A m Plateaurand liegen das Linzer Tauplitzhaus 
und etwas östlich das Hirsdieck. Diese Fläche wurde in das Arbeitsgebiet 
einbezogen. 

Forschungsgeschichte 

Obwohl einige H ö h l e n schon im vorigen Jahrhundert als Schutzhöhle 
— wie Schafloch und Tunnelhöhle — oder als Abfal lgrube — z. B . Karren
feldhöhle — Verwendung gefunden haben dür f t en , setzte die systematische 
Erforschung dieses Gebietes erst spät ein. Die anschließende chronologische 
Ubersicht hä l t die wichtigsten Forschungen im Arbeitsgebiet fest. 

1921: Erfassung der Höhlen mit den Katasternummern 1625/2 bis 1625/6 durch 
O. Schauberger. 

1951: Besuch der „Höhle nördlich der Marburgerhütte" (= Schafloch, 1625/3) durch 
H . Bock anläßlich der Tauplitz-Schachtexpedition 1951 und Anfertigung einer 
Planskizze dieser Höhle (Tafel IV/1). 

1965: Besuch des Gamsofens durch J. Wirth im März. 
1966: Besuch der Höhle am Seenplateau (Eingangsbereich bis Kapelle), des Sdiaf-

lochs, der Höhle unter dem Schaflodi und des Gamsofens durch G. Mainz und 
J. Wirth. 

1968: Erste systematische Untersuchungen der Höhlen im Arbeitsgebiet im August 
durch W. Allinger, K . Bruckner, H . Kurz, A . Mayer, F., S. und J . Wirth. Ent
deckung von 120 m Neuland nach Ausräumung einer wetterführenden Engstelle 
in der Höhle am Seenplateau. Vereinbarung zwischen Sektion Ausseerland, 
Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich und Biospeläo-
logischer Arbeitsgemeinschaft am Naturhistorisdien Museum Wien über die 
Fortsetzung der Forschungen. 

1969: Vermessungen und zoologische Aufsammlungen in der Höhle am Seenplateau 
durch A. Auer und G. Graf. 

1970: Erkundung der Traweng-Ostwandhöhlcn durch M . Authried, A.Mayer und 
J. Wirth; Befahrung der ersten Schachtstufc des Karrcnsdiachtcs durdi M . Auth
ried; Grabungsarbeiten in der Höhle am Seenplatcau im Juli durch M . Authried, 
R. Feigl, H . Kurz, A. und G. Mayer, O. und O. M . Schmitz, F. Trux, J. und 
S. Wirth. 

1971: Neuerliche Befahrung der Höhle am Seenplateau durdi H . und F. Harmcr und 
J. Wirth. 

1 Siehe österreichische Karte 1 : 50.000, Blatt 97 (Bad Mitterndorf), und Alpen-
vereinskartc Totes Gebirge, 1 : 25.000, Mittleres Blatt, Nr . 15/2. 
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1972: Kontrollbcsuchc in bereits bekannten H ö h l e n und Abschluß der Vermessung 
der Höh le am Scenplateau am 21. und 22. M a i durch M . Authr ied , A . Ebner, 
R. Feigl, G . Komenda, A . Mayer , O . M . Schmitz, J . und S. Wir th . 
Erkundungs- und Vcrmcssungstahrtcn im August und September. Entdeckung 
der oberen Etage in der H ö h l e am Scenplateau nadi Entfernung zweier 
Klemmblöckc im Hoffnungssdi lot ; Abstieg im Karrensdiacht bis zur 3. Etage 
(E.Sto iber ) ; Beginn einer Außenvermessung zur Ermit t lung der Lage der 
einzelnen H ö h l e n zueinander (4482 Meter Meßstrecken) . Teilnehmer: M . A u t h -
ried, W . Baar, A . Ebner, L . Häuse r , E . Hubcr th , A . und E . Mayer , W . Mi t te r 
ecker, F. Ruz icka , G . Skorcpa, C h . und E . Stoiber, E. Strobl, I., f. und S. Wi r th . 

1975: W ä h r e n d der Forsdiungswochc vom 15. bis 24. August Abstieg in den Karren
schacht bis in ca. 120 m Tiefe durch W . Baar, B. Krauthausen, G.Stummer , 
W . Wagner und F. Wicky und Beginn der Vermessung dieser H ö h l e . Neuauf
nahme von 16 H ö h l e n in das Höhlenverze ichnis . Begehung von mehr als einem 
Kilometer Gangstrecken in der Schafs te inhöhle ; Entwurf des Höh lenp lancs 
dieser H ö h l e durch C h . Stoiber und J . Wi r th . Entdeckung eines reichen Knochen
lagers in der T a u p l i t z h ö h l c und Bergung. Fortsetzung der Außenvermessungen 
(Erweiterung auf 6886 m Meßstrecken) . Teilnehmer auße r den bereits genannten 
sieben Personen: M . Authried, A . Ebner, A . M a y e r , H . und O . M . Schmitz, 
W . Sdincider, E . Stoiber, W . Rohowsky, F. R u z i c k a , O . Vondruska. 

1976: D u r c h f ü h r u n g von zwei Vorexpeditionen (5. bis 7. Juni , 30. J u l i bis 1. August), 
einer Hauptexpedit ion (14. bis 22. August) und einer Nachexpedition (30. Sep
tember bis 1. Oktober) . Ausdehnung der systematischen Untersudiungcn auf das 
Hirscheck und die Umgebung des Linzer Tauplitzhauscs; in diesem Gebiet Ent 
deckung von acht Kle inhöhlen , teilweise mit reicher Sdiachtfauna. Im Kar ren 
schacht Vor s toß bis in —176 m Tiefe durdi M . Authr ied , W . Baar, G . G r a f , 
W . Har tmann und O . Vondruska und Entdeckung des westlichen Hor i zon ta l 
teils dieser H ö h l e . Darstellung von 780 m Gangstrecken des Karrensdiachtes in 
einem von W. Baar entworfenen Plan . Entdeckung des „Hoch land II" in der 
Sdiafs te inhöhle . Vervo l l s tänd igung der Außen Vermessungen (auf 8651 m M e ß 
strecken). Teilnehmer waren außer den bereits genannten fünf Personen: A . und 
A . M . Baar, H . Har tmann, A . und H . Hauer, A . , A . K . H . und E . Mayer , 
U . Passauer, A . Polacck, M . Preuss, W . Schneider, H . Scgl, C h . und E. Stoiber, 
G . Stummer, H . und W . Wagner, J . Wi r th , G . und G . F. Zuba. 

1977: Schwerpunkt der Vorexpedit ion (9. bis 12. Jul i ) , der Hauptexpedit ion (19. bis 
28. August) und der beiden Nachexpeditionen (24. bis 25. September, 30. O k t o 
ber bis 1. November) sind Karrensdiacht und Schafsteinhöhle . Im Ostteil des 
Karrensdiachtes w i r d im August der Horizontalabschnitt von W . Baar, H . und 
W . Har tmann, G . Siebert, U . Passaucr und G . F. Zuba erforscht und ver
messen, im Oktober nach Einr iduung eines Biwaks die Untersuchung der 
Sdiachtstrccken durch W. Baar, E. Bcdnarik, U . Passauer, C . Tortsdianoff und 
G . F . Zuba abgesdilosscn. Den Plancntwurf besorgte wieder W . Baar. 
In der Sdia fs te inhöhle wurden Deckenkarrenhalle und Bären rundgang entdeckt; 
den P lan zeichnete C h . Stoiber. Weitere Arbeiten waren: Anfert igung eines 
Absperrgitters f ü r die Sdiafs te inhöhle durch E . G r i m m , Antransport des 
Git ters 2 und Montage durch Mitglieder der Landesvercine f ü r H ö h l e n k u n d e in 

2 H i e f ü r stellte über Vermit t lung des Her rn Bundesministers f ü r Landesverteidi
gung, O . Rösch, das österreichische Bundesheer einen Hubschrauber zur V e r f ü g u n g , 
w o f ü r auch an dieser Stelle gedankt sei. 
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der Steiermark sowie in Wien und Niederös terre ich und der Sektion Aussccr-
land. E r g ä n z u n g der Obertagseinmessungen (auf insgesamt 9100 m M e ß 
strecken). 
Teilnehmer waren auße r den bereits genannten Personen: A . A u e r , K . Gais-
berger, G . G r a f und H . Segl (alle Sektion Ausseerland), G . Fuchs, H . Schafflcr, 
H . Kusch, A . Rautcr, I. Staber und V . Weißensteiner (alle Landesverein f ü r 
H ö h l e n k u n d e in der Steiermark), A . , A . M . und R . Baar, E . Huber th , C . K r a l i k , 
A . Mayer , A . , B. und S. Polacek, M . Preuss, G . Siebert, E . Stoiber, G . und 
R . Stummer, O . Vondruska, W . Wagner, R . Wcgenkit tcl , J . W i r t h und G . Zuba. 

D i e Forschungen w u r d e n i n dankenswer te r Weise v o n zah l re ichen F r e u n 
den u n d F ö r d e r e r n der H ö h l e n k u n d e u n t e r s t ü t z t . Besonderer D a n k g e b ü h r t 
H e r r n K o m m e r z i a l r a t F r a n z L e x e r sowie d e m P ä c h t e r e h e p a a r L a c k n e r v o m 
L i n z e r T a u p l i t z h a u s sowie dessen P e r s o n a l . 

Beschreibung der Höhlen des Hirscheck 

B e i jeder der i m fo lgenden beschriebenen H ö h l e n w e r d e n f o l g e n d e A n 
gaben gemacht: 
S H S e e h ö h e des H ö h l e n e i n g a n g e s ( a u f g r u n d der A u ß e n v e r m e s s u n g u n d 

barometr ischer H ö h e n m e s s u n g e n ) 
F b Forschungsbeginn 
G l G e s a m t l ä n g e a l l e r vermessenen H ö h l e n s t r e c k e n 
G h G e s a m t h ö h e n u n t e r s c h i e d ( V e r t i k a l a b s t a n d zwischen h ö c h s t e m u n d t i e f 

s tem P u n k t , + ober, — unter d e m H ö h l e n e i n g a n g ) . 
Fe rner ist neben d e m H ö h l c n n a m e n die K a t a s t e r n u m m e r angegeben, unter 

der die be t ref fende H ö h l e i m ö s t e r r e i c h i s c h e n H ö h l e n v e r z e i c h n i s g e f ü h r t w i r d . 
D i e L a g e a l l e r H ö h l e n ist i n einer H ö h l e n v e r b r e i t u n g s k a r t e fes tgehal ten 
( T a f e l V I ) . 

Zwergweidendoline (Kat. Nr. 1622/14) 
S H 1620 m, G l 10 m, G h 6 m ( + 1, — 5 ) , Fb 1976. P l a n : C h . Stoiber (1976). 

V g l . Ta fe l I I / l . 
Lage und Zugang: Die im Hirscheck in Luft l in ie ca. 430 m v o m Linzer Taup l i t z 

haus entfernte H ö h l e erreicht man am besten, wenn man den Taleinschnitt „ K l a m n i l " 
auf einem nur zum Te i l erkennbaren Weg zuerst nördlich und später öst l idi umgeht. 
D e r Weg f ü h r t größtentei ls über Matten und durch lichte Lärd icnbcs tände . A u f einer 
deutlich siditbaren Erhebung (am Rande einer Karstgasse) befindet sich in unübers icht 
lichem Ge lände der Eingang. 

Raumbeschreibung: Die 6 m tiefe, steilwandige Doline weist zwei Einstiege auf 
(3,5 X 2 m und 0,5 X 1 m). Ihre Sohle besteht aus grobem Blockvvcrk; in nordwest
liche und südwestliche Richtung füh ren zwei kurze, niedrige S d i i d n f u g c n r ä u m c . In 
dieser natürl ichen Tierfa l le wurden zahlreidie Knochenfundc gemadit. 

Ofenlocb (Kat. Nr. 1622/15) 
S H 1600 m, G l 7 m, G h 3 m, Fb 1976. P l a n : J . W i r t h (1978). 
Lage und Zugang: Die an der Nordostseitc des Hirsdieck im „G ' seng" liegende 

H ö h l e befindet sidi ca. 580 m östlidi des L inzer Tauplitzhauses genau 100 m südsüd-
öst l id i des Fli tzerlodis (1622/16) in relativ flachem, unübersicht l idiem G e l ä n d e . 
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Raumbeschreibung: Der 3,5 m breite und 1,5 m hohe Eingang zu dieser kluft
gebundenen H ö h l e befindet sidi in einer dolinenartigen Senke. Der 7 m lange, stets 
ca. 1,5 m hohe Gang fä l l t vom Por ta l bis zu seinem befahrbaren Ende gleichmäßig 
mit 2 5 ° Neigung ab. A u f der Höhlensohle lagert Blockwerk. 

Flitzerlocb (Kat. Nr. 1622116) 
S H 1610 m, G l 12 m, G h 7 m, Fb 1976. P l a n : J . Wi r th (1978). 
Lage und Zugang: Die H ö h l e liegt an der Nordseite des Hirscheck am Rande 

einer Wiese, 480 m östlich des Linzer Tauplitzhauses bzw. 150 m nordöstl ich der 
Zwerg weidendoline. 

Raumbeschreibung: V o m Einstieg (3 X 1 m) steigt man zu einem 2,6 m tiefen 
Abbruch ab. Dor t befindet sidi ein kreisrunder Raum mit etwa 5 m Durdimcsser. A n 
den W ä n d e n befindet sich bescheidener Sinterschmuck, auf der Sohle ist Schutt ab
gelagert. 

Schneegrube (Kat. Nr. 1622/17) 
S H 1595 m, G l 12 m, G h 6,5 m, Fb 1976. P l a n : J . Wi r th (1978). 
Lage und Zugang: Die Schneegrube liegt in einer Dolinenrcihe am Grunde der 

„ K l a m m l " genannten Senke, ca. 200 m südöstlich des Linzer Tauplitzhauses. 
Raumbeschreibung: Die Schneegrube ist eine steilwandige Doline mit 6,5 m Tiefe, 

an deren Grund sidi bis in den Hochsommer F i rn häl t . Der Abstieg ist von der 
Nordseite her möglich. A m Dolinengrund setzt ein nach Westen f ü h r e n d e r , 6 m langer, 
3 m breiter und bis 3 m hoher H ö h l e n r a u m an, an dessen Sohle Schutt und Blöcke 
lagern. 

Hüttenloch (Kat. Nr. 1622/18) 
S H 1610 m, G l 6 m, G h 4 m, Fb 1976. 
Lage und Zugang: M a n steigt vom Linzer Tauplitzhaus ca. 150 m nach Süd

osten über ein verwachsenes Kar ren fc ld ins „ K l a m m l " ab. Im untersten Tei l des 
Hanges befindet sich 50 m nordöstl ich vom Brunncnsdiadit (1622/21) zwisdien Kar ren 
der Einstieg. 

Raumbeschreibung: Durch den ca. 2 X 1 m großen schachtartigen Einstieg gelangt 
man unschwer auf die in ca. 2 m Tiefe befindlidic Gangsohlc. Nach beiden Seiten 
setzen sich 0,5 bis 1 m breite, hangparallel verlaufende K l ü f t e weiter fort. In der 
längeren, südwestlichen K l u f t kann man über eine kleine Stufe noch 2 m absteigen. 

Karrenfeldhöhle (Kat. Nr. 1622/19) 
S H 1610 m, G l 13 m, G h 6 m, Fb 1976. 
Lage und Zugang: M a n folgt vom Linzer Tauplitzhaus gegen Südsüdwes ten der 

Kanal isat ion (Betondeckel in regelmäßigen Abs tänden) . Unterhalb der (alten) Schi
schule Taupl i tza lm zweigt man nach Süden ab und erreicht nadi wenigen Metern in 
der Fal l in ie in einem Kar r en fc ld den Einstieg. 

Raumbeschreibung: Der Einstieg (7 X 3 m) ist an einer K l u f t im Karrenfe ld 
angelegt. Die W ä n d e fallen 3 m tief senkrecht bis überhängend zur sdiuttbedeckten 
Sohle ab. A m Nordende setzt an einer Querkluf t ein 10 m langer Gang an, der 
leicht a b w ä r t s f ü h r t . In ihm ist H ö h l e n l e h m abgelagert. Der Einstiegssdiacht diente 
lange als Abfal lgrube f ü r die nahegelegenen Almhüt t en (zahlreiche Haustierknochen). 

Lichtloch (Kat. Nr. 1622/20) 
S H 1600 m, G l ca. 7 m, Fb 1976. 
Lage und Zugang: Die H ö h l e liegt 35 m südwestl ich der Schnccgrubc (1625/17) 

am G r u n d des „ K l a m m l " . 
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Raumbeschreibung: Der nördl iche Eingang dieser Durchgangshöh le und der 
kurze anschließende Gang sind gangbar, w ä h r e n d die zweite T a g ö f f n u n g nur schliefbar 
ist. Die Sohle besteht aus Schutt und Blockwerk. 

Brunnenschacht (Kat. Nr. 1622/21) 
S H 1610 m, G l 22 m, G h 8 m, Fb 1976. P l a n : C h . Stoiber (1976). V g l . Ta fe l II/2. 
Lage und Zugang: M a n steigt vom Linzer Tauplitzhaus über ein verwadisenes 

Ka r r en fc ld nach Südosten ca. 150 m in Rid i tung zum K l a m m l ab. Im untersten Te i l 
des Hanges liegt unter Buschwerk der Schachteinstieg. 

Raumbeschreibung: Der Schachtmund wird durch eine kleine N a t u r b r ü c k e geteilt. 
V o m größeren , nördl ichen Einstieg steigt man 3 m in einen H ö h l e n r a u m (3,5 X 3 m) 
ab, an dessen Ostwand eine weitere, mit scharfkantigen Kar ren versehene und 3 m 
tiefe Schachtstufe ansetzt. Nach dem Passieren eines Schlufs befindet man sich in 
einem 4 X 5 m großen Raum, an dessen ve r s tü rz t e r Decke Spuren von Tageslicht ein
dringen. Nach Westen f ü h r t ein 6 m langer, 1 m breiter und 1 bis 1,5 m hoher Gang 
weiter. Aus dieser H ö h l e wurde reiches Knodienmater ia l geborgen. 

Pilzloch (Kat. Nr. 1622/27) 
S H 1600 m, G l 5 m, G h 4 m, Fb 1977. 
Lage und Zugang: Auch diese H ö h l e liegt im K l a m m l , etwa 30 m östlich des 

Hü t t cn lochs (1622/18). 
Raumbeschreibung: Der kreisrunde Einstiegsschacht weist 1,5 m Durdrmesscr 

und 2,5 m Tiefe auf. A n der Sohle lagert Blockwerk. H a n g w ä r t s setzt sich das P i l z 
loch in einem engen, steilen, unbefahrbaren Gang fort . Bei den ersten Versuchen einer 
Freilegung wurden zwischen Höhlendecke und Blockwerk Knochen und P i lze ge
funden. 

Zugangsbeschreibung der Höhlen der Traxveng 

D e r Zus t i eg z u den H ö h l e n der T r a w e n g ist i m f o l g e n d e n A b s c h n i t t v o m 
L i n z e r T a u p l i t z h a u s aus beschrieben, das l ange Jah re h i n d u r c h als Forschungs
s t ü t z p u n k t diente. 

a) Zustieg zu den Höhlen der Traweng-Ostwand 
M a n folgt dem Fahrweg zum Steirersec bis zu der mit der T a f e l „ Z u m Wcrner-

Banker l — Steirerseeblick" gekennzeichneten Wegabzweigung. V o n dort f ü h r t ein 
deutlich sichtbarer Steig i n Richtung zum Steirertor. Beim Erreichen der mächtigen 
Sdiutthalde, deren unteres Ende dichte Latschenfcldcr aufweist, ve r l äß t man den Weg 
und steigt in der Fal l inie zum F u ß der östl idien Gipfe lwand auf, wo das Por ta l des 
Gamsofens (Kat . N r . 1625/5) liegt. 

In der Ostwand selbst befindet sidi eine deutlich erkennbare S törungs l in ic , die 
vom W a n d f u ß bis zum Gipfe lau fbau reidit. A n dieser S törung sind mehrere H ö h l c n -
portalc zu erkennen. Der Zustieg zu dieser Verwerfung erfolgt, indem man vom 
Gamsofen über die Schutthalde am W a n d f u ß etwa 170 m gegen Südwes ten quert. 
Beim Aufst ieg an der Verwerfung trifft man zunäd i s t auf den niedrigen Eingang der 
Aufstiegsluckc (Kat. N r . 1625/60). Wenige Meter d a r ü b e r liegt in einer kleinen 
Wandstufe der Einstieg in den Trawcngcr Ostwandschacht (Kat . N r . 1625/59). 35 m 
ober der Aufstiegslucke liegt die unterste weithin sichtbare H ö h l e der Verwer fung , die 
Trawenger O s t w a n d h ö h l e I (Kat . N r . 1625/60). V o n dort erreicht man in leichter 
Kletterei über Wandstufen nach 50 H ö h e n m e t e r n die Trawenger O s t w a n d h ö h l c II 
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(Kat . N r . 1625/61), nach weiteren 35 m die Trawcngcr O s t w a n d h ö h l e III (1625/6), 
beide ebenfalls an der genannten Verwer fung . Die oberste H ö h l e in dieser S tö rungs
fläche, die Trawenger O s t w a n d h ö h l e I V (Kat . N r . 1625/62), erreicht man nach 50 m 
Aufst ieg über steile Gra sbände r . Eine Qucrung gegen Nordosten ermöglicht von 
dieser H ö h l e einen Ausstieg in den Gipfclbcreich. 

b) Zugang zu den Höhlen am bezeichneten Aufstiegsweg 
Der bczeidinctc Aufstiegsweg zum Trawcnggipfel beginnt bei der Marburgcr-

hü t t c . Beim F.rrcidicn des W a n d f u ß e s trifft man auf das von weitem sichtbare Portal 
des Schaflochs (Kat . N r . 1625/3). Unterhalb des Sdiaflodis zweigt gegen Osten ein 
schwach ausgeprägter Steig ab, auf dem man nach 90 m die H ö h l e unterm Sdiafloch 
(Kat . N r . 1625/4) erreicht. 

Folgt man dem bezeichneten Aufstiegsweg vom Schafloch weiter, so erblickt man 
nach 60 m nordöstlich des Steiges am Fuße einer Wandstufe den kleinen unteren 
Eingang der Trawenger Durchgangshöhlc (Kat . N r . 1625/50); unmittelbar über dieser 
H ö h l e öf fne t sich die Trawenger H a l b h ö h l e (Kat . N r . 1625/82). 

Steigt man auf dem markierten Weg weiter an, so kommt man in halber H ö h e 
des Hanges zu einer steilen Rinne. A m orographisdi linken H a n g dieser Rinne sieht 
man im steilen, von Grasstufen durchsetzten H a n g das mächtige untere Portal der 
Globushöhle (Kat. N r . 1625/84) und da rübe r das markante Felsgebilde, das f ü r die 
Benennung der H ö h l e ausschlaggebend war. 

D e r Steig erreidit schließlidi eine Weggabelung, von der beide Routen bezeichnet 
auf den G i p f e l führen . Der westliche Ast des Weges füh r t nach wenigen Metern direkt 
zum Einstieg in den Karrcnschadit (Kat . N r . 1625/49). N u r 14 m südwestl ich davon 
liegt der Einstieg in den Ncbclschadit (Kat . N r . 1625/83); andererseits erreidit man 
nadi 80 Wegmetern im Abstieg durch eine Karstgasse gegen Süden den Zwill ingssdiacln 
(Kat . N r . 1625/85). 

c) Zugang zu den Höhlen am südlichen Wand fuß 
Schon vom Naturfreundehaus auf der Taupl i tza lm aus ist in nordnordös t l icher 

Richtung die Höh le am Seenplatcau (Kat . N r . 1625/2) sichtbar. M a n erreicht sie, 
indem man weglos zu den Südabs türzen der Traweng quert und über ein Schuttfcld 
und eine kleine Wandstufe zum H ö h l e n p o r t a l aufsteigt. 40 m westlich dieser H ö h l e 
und 15 m höher liegt die Trawenger Schichtfugcnhöhlc (Kat . N r . 1625/51). 

d) Zugang zu den Höhlen am Bcrlinersteig 
A m Grazcrhaus vorbei steigt man nördl id i zum W a n d f u ß auf und folgt diesem 

auf Steigspuren teilweise durch Latsdienfelder wcstl idi bis zu einer steilen Rinne. 
In dieser Rinne steigt man ca. 30 m auf und quert dann wieder durch Latschen gegen 
Westen bis zu einem freien P la tz . 13 m nordöstl ich dieses Platzes befindet sidi am 
W a n d f u ß der Einstieg in die Berl iners teighöhle (Kat. N r . 1625/87). Eine weitere 
Hangquerung gegen Südosten f ü h r t nach 20 m zum Harnisdigang (Kat . N r . 1625/93). 

Folgt man dem Steig an der oben beschriebenen steilen Rinne vorbei weiter 
gegen Westen, so kommt man in eine breite, mit Blockschutt e r fü l l t e Furche. In dieser 
erreicht man nach Ü b e r w i n d u n g von 30 H ö h e n m e t e r n ein großes K a r , an dessen 
unterer, nordwestlicher Kante sich die Eingänge der Dre i fens te rhöhle (Kat . N r . 1625/ 
88) ö f fnen . A m W a n d f u ß im oberen, nördl ichen Tei l dieses Kares liegt der Eingang 
in die Schafsteinhöhlc (Kat . N r . 1625/100). 50 m westlich davon, ebenfalls noch im 
K a r , liegt die Vers türz te H ö h l e (Kat . N r . 1625/89). Bei einer Fclskantc am Ostcndc 
des Kares schließlich liegt die Trawenger N a t u r b r ü c k e (Kat . N r . 1625/91). 
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e) Zugang zu den Höhlen im Schafstein. 
M a n benü tz t zunächst den oben beschriebenen Berlinersteig bis zur Dreifenster

höhle . Die Gratschulter, in der sich diese H ö h l e befindet, umgeht man südlich und 
quert anschließend über den H a n g am W a n d f u ß nach Westen bis zu einer steilen 
Schlucht. Diese setzt direkt vor dem unteren Por ta l der Tunne lhöh le (Kat . N r . 1625/90) 
an. 18 bzw. 32 m ostsüdöstlich davon öf fnen sich die beiden schachtartigen Einstiege 
in die Tau p l i t zh ö h l e (Kat . N r . 1625/99). Quert man von der Tunne lhöh le über einen 
Felsriegel mit einer Dol ine gegen Westen, so trifft man nach 80 m auf den K l u f t 
schacht (Kat. N r . 1625/94). Folgt man von der Tunne lhöh lc einer nach Nordwesten 
weisenden Karstgasse mit einer anschl ießenden Dolinenreihe, so erreicht man nach 
130 m die Pfe i l e rhöh le (Kat . N r . 1625/92). 40 m nordwestlich davon und 15 m höher 
ö f fne t sich der Schneekarschacht (1625/96). 

V o m Schneekarschacht gegen Norden durch eine Karstgasse und über ein 
Kar rcn fe ld leicht ansteigend, erreicht man nach 70 m den unmittelbar neben dem 
Abbruch in die N o r d w a n d liegenden Doppelschacht (Kat . N r . 1625/97). 

Quert man von der P fe i l e rhöh lc über Karrenfelder ca. 150 m gegen Westen, SO 
erreicht man auf einem Sattel die Sat te lhöhle (Kat . N r . 1625/98). Geht man von der 
Pfe i le rhöhlc über mehrere feuchte Wiesen und anschließend durch dichte Latschen
felder gegen Osten, so erreicht man nach 340 m eine kleine Lichtung mit guter Aussicht 
auf das Seenplateau. Durch eine Latschengasse und über eine 2 m hohe Wandstufe von 
diesem Punkt nach Süden absteigend, erreicht man die H ö h l e n r u i n e (Kat . N r . 1625/95). 

/ ) Zugang zu den Höhlen im obersten Teil der Nordwand 
M a n folgt dem bezeichneten Weg auf den Trawenggipfel am Karrenschacht vorbei 

bis zum Erreichen des zur N o r d w a n d abbrechenden Grates. V o n dort folgt man 
Steigspuren entlang des Grates gegen Westen, bis man in einem Kessel die mächtige 
N a t u r b r ü c k c des Nordtores (Kat . N r . 1625/101) sieht. Durdischreitet man das N o r d t o r 
und wendet man sich unmittelbar danach am W a n d f u ß nach Osten, so tr iff t man nach 
50 m auf den Echounterstand (Kat . N r . 1625/102). D i e beiden E ingänge in die 
Querspalte (Kat . N r . 1625/144) erreicht man, indem man v o m N o r d t o r über kleine 
Wandstufen etwa 40 m in nordwestlicher Richtung absteigt. 

g) Zustieg zum Kolkunterstand am Fuß der Nordwand 
A m F u ß der Traweng-Nordwand ist bisher nur der Kolkunterstand (Kat . 

N r . 1625/155) bearbeitet worden. M a n erreicht ihn am besten von der Oedcrna lm; 
man steigt zunächst durch das Langkar bis zum Bereich „Im H ä f e n " auf. Der K o l k 
unterstand befindet sich dort oberhalb eines riesigen Schuttfeldes in einer großen 
Felsnische. 

Beschreibung der Höhlen der Traweng 

Höhle am Seenplateau (Käferloch, Kat. Nr. 1625/2) 
S H 1690m, G l 205 m, G h 4 1 m ( + 1 4 m , — 2 7 m ) , F b 1968 (1921). P l a n : 

J . W i r t h (1972). V g l . Ta fe l I I I . 
Der von altersher als „ K a p e l l e " bezeidinete, weithin sichtbare Eingangsteil der 

H ö h l e stellt eine H ö h l e n r u i n e mit N a t u r b r ü c k e , Pfei ler und Sdilot dar. Unte r den 
steilgcstellten Sdi iduen des Sdilotcs setzt ein 3 m breiter und ca. 0,6 m hoher Sd i lu f 
mit einer Sohle aus grobem Sdiutt an, der in die lichtlosen Höh len te i l e f ü h r t . Nach 
5 m kommt man an der Eiskammer vorbei, und nach weiteren 6 m in einen niedrigen 
Schichtfugenraum. A n seiner N o r d w a n d setzt zwischen Blockwerk der enge W i n d -
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schluf an, der in den über 100 m langen, durdi Engstellen gegliederten, leidit a b w ä r t s 
f ü h r e n d e n Hauptgang m ü n d e t . Dieser Gang füh r t zuerst rund 60 m nadi Norden 
und anschließend bis zum tiefsten Punkt der Höh le , dem Tiefmoor, nach Osten. Die 
Gangsohle w i r d mit Ausnahme des Mittclabschnitts („Sdi räger Gang") von Blockwerk 
gebildet. Das Ende dieses Höhlentc i les bildet eine enge, mit Wasser und Schlamm 
er fü l l t e Spalte mit starker W e t t e r f ü h r u n g ; rege T r o p f t ä t i g k e i t , Bergmildiablagerungen 
und Sintcrbildungen sind kennzeichnend. 

Im Mittelabschnitt des Hauptganges wi rd der Boden von anstehendem Fels mit 
starken Korrosionsspuren gebildet; an seiner Westwand setzt der Hoffnungsschlot an. 
Dieser f ü h r t bei ca. 1 m Durchmesser nach 12 m in einen sehr feuchten Hor izonta l te i l 
( „ H o c h m o o r " ) mit etwa 30 m Länge . 

Schaf loch (Höhle nördlich der Marbttrgerhiitte, Kat. Nr. 1625/3) 
S H 1730 m, G l 18 m, Fb 1951 (1921). P l a n : H . B o c k (Skizze, 1951), J . W i r t h 

(1968). V g l . Ta fe l I V / 1 . 
Die Westwand dieser kleinen Sdi ich t fugenhöhle weist unmittelbar neben dem 

nach Süden schauenden Portal (3,5 m breit, 4,5 m hoch) drei kleine Fenster auf, die 
wieder ins Freie füh ren . Wenige Meter danadi erstreckt sidi über einer einen Meter 
hohen Wandstufe ein 3 m langer Sdi luf nach Südsüdwest . Der Haupt te i l der H ö h l e 
biegt vom Eingangsteil nach Osten ab, wobei sich die Höhlendecke nach wenigen 
Metern auf 0,6 m über der Sohle absenkt. Die Sohle besteht aus Schutt und Blockwerk. 

Höhle unter dem Schaf loch (Kat. Nr. 1625/4) 
S H 1700 m, G l 7 m , Fb 1968 (1921). P l an : J . Wi r th (1968). 
Diese sdiiditengebundcne H a l b h ö h l c hat bei dem nach Südwesten weisenden 

Por ta l 4,5 m H ö h e und 4,5 m Breite. Bis zum H ö h l e n e n d e sinkt die H ö h e auf 0,5 m, 
die Breite auf 1,5 m ab. A u f der zum Te i l gestuften Sohle lagern Schutt und Bergmilch 
sowie Gcmsenlosung. 

Gamsofen (Kat. Nr. 162515) 
S H 1795 m, G l 69 m, G h 13 m, Fb 1965 (1921). P l an : J . Wi r th (1974). V g l . 

Tafe l I V / 2 . 
Das ostschauende H ö h l e n p o r t a l besitzt 12 m Breite und 8 m H ö h e . Unter der 

Trauf l in ie befindet sich eine aus Felsblöcken gebildete Barriere. E twa 4 m dahinter 
liegt an der S ü d w a n d der Eingangshalle der Zustieg zu einem steilen, 7 m langen 
K l u f t r a u m , der Gewöl l ekammer . Insgesamt weist die Eingangshalle 25 m Länge bei 
12 bis 18 m Breite und einer durdisdini t t l idicn H ö h e von 5 m auf; ihre Sohle besteht 
aus Sdiutt und Blöcken. 

In der Westwand der Ha l l e , einer Harn i sd i f l äd ic , öf fne t sich eine 4,5 m breite 
und 1,6 m hohe Fortsetzung, die zu einer gestuften, leicht erkletterbaren Wand 
(„Stc insch lagwand") f ü h r t . Nach 9 m gelangt man in einen wes twär t s f ü h r e n d e n 
niedrigen Gang, der sich nach weiteren 5 m in zwei Äste mit deutlicher W e t t e r f ü h r u n g 
teilt. Der nördliche Gang, der Unlustsdiluf , endet nach 11 m mit einem Versturz, die 
nadi Südwesten führende , an einer Schichtfläche angelegte Plattenfuge nach 13 m in 
einer kleinen Kammer mit einer Engstclle. 

Trawenger Ostwandhöhle III (Kat. Nr. 1625/6) 
S H 1895 m, G l 18 m, G h 9 m, Fb 1970 (1921). P l a n : J . Wi r th (1974). 
Das 5,5 m breite und ebenso hohe Eingangsportal f üh r t in einen Raum mit 14 m 

Länge , durchschnittlich 6 m Breite und 5 m H ö h e . Im Mit te l te i l dieses Raumes setzen 
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an der Decke zwei Schlote an, die mindestens 15 m H ö h e aufweisen. A n der Sohle 
des Raumes sind in E ingangsnähe Humus mit Gemsenlosung und im tagfernen Bereich 
grober Blockschutt abgelagert. A n den beschriebenen Raum schließt noch ein steiler, 
lehmiger Gang (6 m Länge , 1 m Breite, 1 m H ö h e ) an, der bei einem Versturz endet. 
D i e H ö h l e ist an Schichten angelegt, die unter 45° nach Süden einfallen. 

Karrenschacht (Kat. Nr. 1625149) 
S H 1925 m, G l 2190 m, G h — 2 8 1 m , F b 1970. P l a n : J . W i r t h (1975), J . W i r t h 

(1976), W . Baar (Längsschnit t , 1978), J . W i r t h ( G r u n d r i ß , 1978). V g l . T a f e l V I I 
und V I I I . 

Die Beschreibung dieser ausgedehnten und bedeutenden H ö h l e erfolgt gesondert 
an anderer Stelle. 

Trawenger Durchgangshöhle (Kat. Nr. 1625/50) 
S H 1765 m, G l 8 m, G h 4 m, Fb 1968. P l a n : J . W i r t h (1974). 
Der untere Eingang, der sich unter einem kleinen Ü b e r h a n g befindet, ist 3 m hoch 

und 2 m breit. Der an einer K l u f t angelegte Schluf, dessen Sohle durchgehend mit 
Kleinschutt bedeckt ist, f ü h r t a n n ä h e r n d 60 cm breit und 70 cm hoch steil a u f w ä r t s 
zum oberen Eingang (30 X 50 cm). 

Trawenger Schichtfugenhöhle (Kat. Nr. 1625/51) 
S H 1705 m, G l 11 m, Fb 1968. P l a n : J . Wi r th (1974). 
A n den südschauenden Eingang (3 m breit, 0,6 m hoch) schließt ein 8 m langer, 

5 m breiter und ca. 1,2 m hoher Raum mit leicht aufsteigender, schuttbedeckter Sohle 
an. A n der Ostwand ermöglicht ein kleines Fenster den Durchblick in einen ca. 1,5 m 
breiten, niedrigen Gang . 

Trawenger Ostwandschacht (Kat. Nr. 1625/59) 
S H 1825 m, G l 10 m, G h — 8 m, Fb 1970. P l a n : J . Wi r th (1974). 

Die Schachtöf fnung ist 50 cm lang und 30 cm breit. In 6,5 m Tiefe erreicht man 
einen Schuttkegcl, der auf dem 6 m langen und 1,5 m breiten Schachtgrund lagert. Die 
Schachtwände weisen d ü n n e Sin te rüberzüge auf, die Decke wi rd von Klemmböcken 
gebildet. 

Trawenger Ostwandhöhle I (Kat. Nr. 1625/60) 
S H 1830 m, G l 16 m, G h + 12 m, Fb 1970. P l a n : J . Wi r th (1974). 
Das ostschauende Por ta l ist 10 m breit und 7 m hoch. Der 16 m lange H ö h l e n 

raum, dessen Sohle al lmählich ansteigt, endet mit Versturz. Die Raumbreite nimmt 
dabei vom Eingang aus kontinuierlich ab, w ä h r e n d die H ö h e durchschnittlich 4 m 
be t räg t . W ä n d e und Decke sind korrosiv überarbe i te t , an der Ostwand ist eine Tag-
ö f fnung durchgebrochen. Die Sohle besteht im Nord t e i l aus gewachsenem Fels, im 
Südwest te i l aus Blockschutt und in E ingangsnähe aus erdigen Sedimenten. 

Trawenger Ostwandhöhle II (Kat. Nr. 1625/61) 
S H 1880 m, G l 13 m, G h 10 m, Fb 1970. P l a n : J . Wi r th (1974). 
Das 10 m hohe Felsdach weist an jedem der seitlichen Enden einen an einer 

Verwerfung angelegten H ö h l e n r a u m auf. Der untere, östliche H ö h l e n r a u m ist als 
Durchgangshöhle mit 5 m Länge , bis zu 1 m Breite und 2,5 m H ö h e ausgebildet. Der 
obere, westliche H ö h l e n r a u m ist ca. 8 m lang, bis zu 2 m breit und 2 m hoch; er endet 
i n einem lockeren Versturz mit deutlicher W e t t e r f ü h r u n g . Die Sohle besteht aus 
anstehendem Fels, Blockwerk und Humus mit Bcrgmilchablagerungen. 
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Trawenger Ostwandhöhle IV (Kat. Nr. 1625/62) 
S H 1920 m, G l 23 m, G h + 12 m, Fb 1970. P l a n : J . Wi r th (1974). 
Der 8 m breite und 4 m hohe Eingang f ü h r t in einen an der Kreuzungsstelle von 

K l ü f t e n und Schichtfugen entstandenen D o m mit 13 m Länge, 10 m Breite und etwa 
15 m H ö h e . Aus einem niedrigen, an eine Schichtfuge der unter 30° gegen Süden 
fallenden Gesteinsschichten gebundenen Raum tritt an der N o r d w a n d des Domes über 
eine Wandstufe ein episodisches kleines Gerinne ein. A u f der Höhlensohle lagern 
überwiegend lehmige Sedimente mit Gemsenlosung und lichtwendiger Vegetation; im 
N o r d t e i l des Domes ist anstehender Fels mit au f fä l l igen Korrosionsspuren auf
geschlossen. Blöcke und Schutt dominieren im Westteil des Domes. 

Aufstiegslucke (Kat. Nr. 1625/80) 
S H 1805 m, G l 6,5 m, G h + 4 m, Fb 1973. P l a n : J . W i r t h (1974). 
Der im Sommer durch Vegetation maskierte, 1,5 m breite und bis zu 0,5 m hohe 

Eingang f ü h r t in einen mit 45° Neigung ansteigenden H ö h l e n g a n g . Dieser ist durch
schnittlich 2 m breit und 1,5 m hoch. Seine Sohle w i r d von scharfkantigen Felsrippcn 
gebildet, zwischen denen lehmig-erdige Sedimente abgelagert sind. 

Trawenger Halbhöhle (Kat. Nr. 1625/82) 
S H 1770 m, G l 8 m, Fb 1973. P l an : J . W i r t h (1974). 
Das Portal dieser an einer K l u f t angelegten H a l b h ö h l e ist 7 m breit und 4 m 

hoch; die R a u m h ö h e nimmt gegen den Hintergrund der H a l b h ö h l e gleichmäßig ab. 
Die Sohle w i r d von Schutt und Blockwerk eingenommen. 

Nebelschacht (Kat. Nr. 1625/83) 
S H 1920 m, G l 20 m, G h — 10 m, Fb 1973. P l a n : J . W i r t h (1975). 
A m Grunde einer steilwandigen Dol ine mit 7 m Länge und 2 m Breite bricht ein 

5 m tiefer Schacht ab, von dem man über Blockwcrk in südliche Richtung weitere 5 m 
schräg absteigen kann. Nach Nordwesten steigt ein bis zu 5 m breiter Raum zu einem 
Schlot an, von dessen Decke durch verkeilte Blöcke ein Schimmer von Tageslicht 
e in fä l l t . In den anstehenden Fels der Schadnsohle hat sich ein episodisches Gerinne ein
geschnitten. 

Globushöhle (Kat. Nr. 1625/84) 
S H 1885 m, G l 85 m, G h 31,5 m, Fb 1973. P l a n : J . W i r t h (1975 und 1978). V g l . 

Ta fe l V . 
A n das durch einen Pfei ler gegliederte, 30 m breite Felsdach schließt sich der unter 

40° ansteigende Eingangsraum der H ö h l e an. Dieser ist 18 m lang, 7 m breit und 5 m 
hoch. Seine Sohle besteht aus erdigen Sedimenten, auf denen labiles Blockwerk 
aufliegt. (Vorsicht bei Begehungen, da jeder losgetretene Block aus der H ö h l e auf 
den markierten Aufstiegsweg fäl l t ! ) 

Steigt man über die Vers turzblöckc zum höchsten Punkt des Eingangsraumes auf, 
so gelangt man n o r d w ä r t s in einen 14 m langen absinkenden Raum mit 6 m Breite 
und 4 m H ö h e , von dem noch ein 4 m langer Gang zu einem Versturz abzweigt. 
Zwischen den genannten Versturzblöcken kann man mühsam in einen 6 m tiefen 
Schacht mit 3 m Durchmesser absteigen. A n seiner Westwand setzt ein 7 m langer, 
unter 60° absinkender, glatter Schluf an, auf den ein mehrfadi gestufter Abbruch in 
einen etwa 20 m tiefen Canyon folge. Die Sohle dieses Canyons, auf der Schutt ab
gelagert ist, bildet den tiefsten Punkt der H ö h l e . Aus dem Canyon setzt sich ein 
steil ansteigender enger Gang noch 8 m weit fort, bis er in einer an einer K l u f t 
angelegten hohen Kammer endet. 
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Zwillingsschacht (Kat. Nr. 1625185) 
S H 1895 m, G l 70 m, G h — 54 m, Fb 1973. P l a n : J . W i r t h (1975 und 1978). 
Die beiden durch einen Felsriegel getrennten Einstiegsschächte ö f fnen sich unter 

einer leicht übe rhängenden , von Südwes t nach Nordost verlaufenden Wand . V o n der 
südwestl ichen, 3 m langen und 1,5 m breiten Schachtöf fnung steigt man senkrecht 
13,5 m direkt auf den mit Blöcken und Schutt übers t reuten Schachtgrund ab. Der 
nordöst l iche Schachteingang liegt am Grunde einer steilwandigen Dol ine . V o n diesem 
Einstieg f ü h r t der glattwandige, mit Eis ausgekleidete Schacht bis zu einer vor läuf ig 
befahrenen Tiefe von — 54 m. Der Querschnitt des Schachtes wechselt auf dieser 
Strecke mehrmals (von 3,5 X 3,0 m bis 1 0 X 5 m). Der Sdiaditgrund wurde bisher 
nicht erreicht. 

Berlinersteighöhle (Kat. Nr. 1625/87) 
S H 1780 m, G l 16 m, G h — 8 m, Fb 1975. P l a n : J . W i r t h (1976). 
Die Sohle der k le inräumigen H ö h l e erreidit man durch einen 3,5 m tiefen 

schachtartigen Einstieg. Die H ö h l e ist an steil einfallenden Gesteinsschichten angelegt. 
A n der Westseite des H ö h l e n r a u m e s ist über Blockwerk der Durchstieg in einen 
kleinen Felskessel möglich, aus dem man sich durch eine enge, schut te r fü l l te Schichtfuge 
wieder 5 m nach oben zwängen kann. V o m erreichbaren Endpunkt ist das beim E i n -
stiegsschacht einfallende Tageslicht sichtbar. 

Dreifensterhöhle (Kat. Nr. 1625/88) 
S H 1830 m, G l 40 m, G h 12,5 m ( + 4 , 5 m, — 8 m), Fb 1975. P l a n : C h . Stoiber 

(1976). 

V o n den drei benachbarten Eingängen ist der südlichste, unterste, f ü r eine 
Befahrung vorzuziehen. Nach 3 m kommt man von ihm in den l i m langen, 6 m brei
ten und bis zu 13 m hohen Hauptraum, dessen Sohle mit Blockschutt bedeckt ist. Ü b e r 
einigen Blöcken an der N o r d w a n d setzt ein 1,5 m breiter und 3 m hoher Gang an, 
der nach 5 m in einen nord-süd verlaufenden K l u f t r a u m mit 14 m Länge , 2 m Breite 
und 7 m H ö h e e inmünde t . Auch in diesem Raum w i r d die Sohle von Grobschutt und 
Blockwerk gebildet. 

Verstürzte Höhle (Kat. Nr. 1625/89) 
S H 1845 m, G l 8 m, Fb 1975. P l a n : J . W i r t h (1976). 
Der Eingang ist a n n ä h e r n d 2 m breit und 2 m hoch. Die H ö h l e besteht aus 

einem einzigen Raum, dessen Sohle aus Blockwerk gebildet wi rd . 

Tunnelhöhle (Kat. Nr. 1625/90) 
S H 1870 m, G l 24 m, G h + 4 m, Fb 1975. P l a n : C h . Stoiber (1976). 
A m südlichen, 8 m breiten und 6 m hohen Portal dieser D u r d i g a n g s h ö h l e fä l l t 

eine etwa 0,5 m hohe Steinmauer entlang der Trauf l in ie auf, die an der Ostseite einen 
ca. 1 m breiten Durchgang f re i l äß t . Der 24 m lange, t unnc l fö rmigc , leicht ansteigende 
und g e k r ü m m t e Gang f ü h r t mit 6 m Breite und 6 m H ö h e nadi Nordwesten zum 
4 m breiten und 4 m hohen oberen Eingang, der fast zur G ä n z e mit aufgeschichteten 
Steinen verschlossen worden ist. Die Beobachtungen weisen auf eine mögliche f r ü h e r e 
Verwendung als Stall oder Unterstand hin. 

A n der Gangsohle sind Blockwerk, Bergmilchablagerungen, Humus und reichlidi 
Gemsenlosung vorhanden. Die K o l k e der Höhlendecke sind teilweise mit dünnen 
Ka lz i t übe rzügen ausgekleidet. 
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Trawenger Naturbriicke (Kat. Nr. 1625/91) 
S H 1830 m, G l 6 m, Fb 1975. P l a n : J . Wi r th (1976). 
Diese H ö h l c n r u i n c u m f a ß t zwei Nischen an der Nordscite und eine N a t u r b r ü c k e 

mit einer Spannweite von 5 m und 2,5 m Breite. Zwischen Nischen und N a t u r b r ü c k e 
befindet sich ein Fclskessel mit 9 m Durchmesser, dessen Sohle aus Schutt und Block
werk besteht. 

Pfeilerhöhle (Kat. Nr. 1625/92) 
S H 1875 m, G l 6 m, Fb 1975. P l an : C h . Stoiber (1976). 
Es handelt sich um eine kleine H ö h l e n r u i n e mit N a t u r b r ü c k c und genetisch 

damit in Zusammenhang stehenden Fclsnischen. Kennzeichnend ist ein stehengeblie
bener Felspfeiler. 

Harnischgang (Kat . N r . 1625/93) 
S H 1775 m, G l 11 m, Fb 1975. P l a n : J . Wi r th (1975). 
Die Ostwand dieser l i m langen, durchschnittlich 1 m breiten und 1 m hohen 

H ö h l e w i r d größtente i l s von einer Harnischfläche gebildet. Die Fclsstufen der West
wand weisen mehrere kleine Wasserbecken auf. Das H ö h l e n e n d e bilden zwei unbefahr
bare Fortsetzungen mit W e t t e r f ü h r u n g . 

Kluftschacht (Kat. Nr. 1625/94) 
S H 1865 m, G l 11 m, G h — 9 m, Fb 1975. P l a n : J . W i r t h (1977). 
Durch den 1,8 m langen und 0,8 m breiten Einstiegsspalt kommt man in einen 

7 m langen Klu f t r aum, an dessen Ostseite ein 3,8 m tiefer Schacht ansetzt. Die raum
bestimmende Klu f t fäl l t unter 50° ein. A n der Raumsohle lagert Versturzmaterial. 

Höhlenruine (Kat. Nr. 1625/95) 
S H 1905 m, G l 5 m, Fb 1975. 
Felsnischen mit Tropfsteinbildungen. 

Schneekarschacht (Kat. Nr. 1625/96) 
S H 1890 m, G l 29 m, G h — 8,5 m, Fb 1975. P l a n : J . W i r t h (1977). 
Der 8 m tiefe Einstiegsschacht (Durdimesser 3,5 X 2 m) f ü h r t in einen 6 m langen, 

5 m breiten und bis zu 2 m hohen Raum, dessen Sohle Blockwerk und Höh len l ehm 
aufweist. Gegen Westen setzt ein 10 m langer aufsteigender Gang an, der mit einem 
kurzen Schluf endet. 

Doppelschacht (Kat. Nr. 1625/97) 
S H 1920 m, G l 20 m, G h — 14 m, Fb 1975. 
D i e H ö h l e ist an einer meridional verlaufenden K l u f t angelegt. In die 8 m lange 

und 4 m breite EinstiegsöfTnung kann man an der Westseite zu der in 4 m Tiefe 
befindlichen Schadi tbrücke absteigen, die den Abstieg teilt. N a d i weiteren 10 m Abstieg 
erreicht man den mit Blockwerk bedeckten H ö h l e n b o d e n . V o m Schachtgrund gibt es 
nur unbedeutende Fortsetzungen gegen Norden und Süden. Zwischen der N o r d w a n d 
des H ö h l e n r a u m e s und der N o r d w a n d des Traweng d ü r f t e nur eine schmale Felszone 
liegen. 

Sattelschacht (Kat. Nr. 1625/98) 
S H 1870 m, G l 16 m, G h — 10 m, Fb 1975. P l a n : J . W i r t h (1977). 
D e r 4 m lange und 3 m breite Einstieg liegt in einer Dol ine . E i n unter 60° 
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geneigter Kluf tgang f ü h r t n o r d w ä r t s zu dem in 10 m Tiefe liegenden Schachtgrund. 
A m tiefsten Punkt ist eine von Südost nach Nordwest streichende Querkluf t an
geschnitten, die 1,5 m hoch und 1 m breit ist und an beiden Enden mit einem Vcrsturz 
endet. 

Tauplitzhöhle (Kat. Nr. 1625199) 
S H 1875 m, G l 125 m, G h — 1 9 m, F b 1975. P l an : J . Wir th (1978). V g l . 

T a f e l I X . 
Die Gänge der Taup l i t zhöh l e sind in erster Linie an drei parallel zueinander 

verlaufenden, von Südsüdwes t nach Nordnordost streichenden K l ü f t e n angelegt. Diese 
K l u f t g ä n g e werden durch schichtcngcbundene R ä u m e in zwei Stockwerken miteinander 
verbunden. D e r Einstieg erfolgt durch schachtartige Ö f f n u n g e n am Westende der 
K lu f tgänge . Besonders die nördliche, durchschnittlich 1 m breite K l u f t ist infolge der 
korrosiven Ü b e r p r ä g u n g leicht bis zu dem in l i m Tiefe liegenden Schadugrund 
kletterbar. Schon in dieser K l u f t gibt.es Wandversinterungen. Aus einem zweiten, mit 
einem 10 m hohen Schlot ausgestatteten K lu f t r aum f ü h r t eine Sdiichtfuge schliefbar 
gegen Süden. N a d i etwa 10 m erkennt man das vom südlicheren Einstiegsschacht ein
fallende Tageslicht. E i n weiterer Abstieg in diesen Parallelschacht (4 m) vermittelt den 
Zugang in eine 8 m lange und 4 m breite Kluf tha l le , in die der 16 m tiefe südliche 
Einstiegsschacht e inmünde t . In der Verbruchzone gibt es mächtige Kalz i tp la t ten . 

Schafsteinhöhle (Kat. Nr. 16251 lOOf 
S H 1840 m, G l 1175 m, G h 91 m ( + 40 m, — 51 m), Fb 1975. P l an : C h . Stoiber 

(1975 und 1977). V g l . T a f e l X . 
Im Entdedtungsjahr 1975 konnten bereits 635 m Gangstrecken mit 70 m Gesamt

höhenunterschied vermessen werden (vgl. A . M a y e r , C h . Stoiber und J. W i r t h 1976). 
Fortsetzungen aus den damals vermessenen R ä u m e n konnten vor allem zwischen den 
Blöcken der Zweidrittelhalle gefunden werden. Durch Schlufstrecken gelangt man in 
die Deckenkarrenhalle, die 82 m Länge und R a u m h ö h e n bis zu 6 m aufweist. Die 
H a l l e , in der der tiefste Punkt der H ö h l e liegt, unterlagert den Eingangsteil der Schaf
s te inhöhle und ver läuf t in ihrem südlichsten Tei l unter den Schutthalden des Aufstiegs
kares. Bis zu 2 m tiefe Deckenkarren boten An laß f ü r die Namensgebung. 

Eine weitere Entdeckung brachte die Erweiterung eines Fensters unter einem 
Versturzblock bei der „Bel lar ia" im Hochland der Schafs te inhöhlc . Der Abstieg in 
einen 50 m langen Höh len te i l wurde freigelegt. Durch labiles Blockwerk gelangt man 
nach Durchquerung eines 3,5 m hohen Raumes in eine 30 m lange, bis zu 10 m breite 
und bis zu 4 m hohe, durch einen Pfei ler gegliederte Ha l l e , die der f e inkörn igen 
Sedimente wegen den Namen „Sandk i s t e " erhielt. 

ö s t l i ch der „Bellar ia" gelangt man in den Tropfsteinteil , in dem 120 m G a n g 
strecken vermessen werden konnten. Kennzeichnend sind die bedeutenden, durch 
Kor ros ionsvorgänge im Abbau befindlichen Tropfsteingcbildc und grob-plumpe Gebilde 
aus dem Formenkreis der Excentriqucs. A n der Sohle lagern zwisdien dem feuchten 
H ö h l e n l e h m Sinterplatten; ein fallweise fl ießendes kleines Höh lenge r inne wurde 
beobaditet. 

Bedeutende Entdeckungen von dem 1975 erforsditen Höhlen te i l aus gelangen 
auch beim „Forscher tor" . Durch den 17 m tiefen Jubi läumsschacht gelangt man zu 
mehreren Fortsetzungen, von denen die bedeutendste, der Bä ren rundgang , in g röße re 
R ä u m e und über eine an einer Verwerfung unter 48° ansteigende Gangstrecke ins 

3 Die Beschreibung dieser H ö h l e ist von Christine und Egon Stoiber v e r f a ß t . 
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„Hoch land II" f ü h r t (Gang länge 136 m). Dor th in gelangt man vom Forschertor aus 
audi über eine mit 4 0 ° ansteigende Platte und einen 25 m langen Gang, der an einem 
3 m tiefen Abbruch endet. Oberhalb dieses in H o d i l a n d II m ü n d e n d e n Abbruches 
steigt entlang der Verwer fung der mit Bcrgmilchbildungen ausgekleidete Sängercanon 
noch 20 m steil an. 

V o m Bereich der E i n m ü n d u n g des oben genannten Abbruches in den B ä r e n r u n d 
gang gelangt man in einen Versturzraum, aus dem der Gruselschluf zu einem auf
steigenden Gang f ü h r t , in dem der bisher höchste Punkt der H ö h l e liegt; an dieser 
Stelle wurde der Vor s toß abgebrochen. 

Unter den übrigen E rgänzungen der 1975 erfolgten Forschungen ist noch die 
Entdeckung eines etwa 20 m langen Verbindungsganges zwischen dem „Windigen 
Versturz" und dem Deckencanyonlabyrinth II e rwähnenswer t . 

Nordtor (Kat. Nr. 1625/101) 
S H 1950 m, G l 6 m, Fb 1975. 
Diese mächtige Felsbrücke ist eine Höh len ru ine unterhalb des Trawengkammcs. 

Echounterstand (Kat. Nr. 1625/102) 
S H 1940 m, G l 55 m, G h + 4 m, Fb 1975. P l an : C h . Stoiber (1976). 
Diese mächtige H a l b h ö h l e ist an Gesteinsschichten angelegt, die unter 30° ein

fallen. Bei 60 m Breite weist das Felsdach 1,5 bis 15 m H ö h e auf. Die H a l b h ö h l e 
erstreckt sich zwar nur 12 m weit von der Trauf l in ie in den Berg, ist aber durdi 
Pfei ler in mehrere kleinere R ä u m e und Gänge unterteilt. Zwischen dem Blockwerk 
der Höhlensohle sind bergmildiartigc Ablagerungen erkennbar. Die H a l b h ö h l e dient 
als Gemsenunterstand. 

Querspalte (Kat. Nr. 1625/144) 
S H 1930 m, G l 55 m, G h — 13 m, Fb 1976. P l a n : C h . Stoiber (1976). 
Diese Durchgangshöhle ist ve rs tu rzgepräg t . V o n beiden Eingängen her ist der 

10 m lange, 9 m breite und 3 m hohe Zcntralraum erreichbar, der überraschend schöne 
Sinter- und Tropfsteinbildungen aufweist, wie man sie in dieser Seehöhe nicht 
erwartet. 

Kolkunterstand (Kat. Nr. 1625/155) 
S H 1620 m, G l 16 m, G h 6 m, Fb 1977. 
Durch das nordwestschauende H ö h l e n p o r t a l gelangt man in die kleine Höh le , 

in der mehrere kurze, durch K o l k e charakterisierte Gänge vorhanden sind. Die 
Sohle besteht vorwiegend aus erdigen Sedimenten, die Standort einer reichen Schatten
flora ist. 

Funde rezenter Tiere 

I n verschiedenen H ö h l e n k o n n t e n bei B e f a h r u n g e n — meist als Z u f a l l s 
f u n d e — lebende T i e r e ange t ro f f en oder aufgesammel t werden . B i she r gelangen 
f o l g e n d e N a c h w e i s e : 
Lichtloch (1600 m, 1622/20): 

Collembola (Spr ingschwänze) : Hypogastrura cj. gibbosa B A G N A L L , Hypo-
gastrura franzi B U T S C H E K & G I S I N (leg. E .Stoiber & J . W i r t h , 23 .8 . 
1977, det. E . Christ ian). 

H ö h l e am Seenplateau (1690 m, 1625/2): 
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Chiroptera (Fiedertiere): Myotis tnystacinus L E I S L E R (Kleine Bartfledcrmaus, 
beob. A . Mayer & J . W i r t h , 21 .5 . 1972). 

Rodentia (Nager): Microtus nivalis M A R T I N S (Schneemaus, beob. A . M a y e r & 
J . Wi r th , 25. 8. 1973). 

Schaf loch (1750 m, 1625/3): 
Rodentia (Nager): Microtus nivalis M A R T I N S (Schncemaus, beob. A . M a y e r & 

J . Wir th , 20. 8. 1968). 
Karrenschacht (1925 m, 1625/49) 

Pseudoscorpionidea (Pseudoskorpione): Neobisium (Blothrus) aueri B E I E R (leg. 
U . Passauer, 27. 8.1977, det. M . Beier). 

Globushöhlc (1885 m, 1625/84) 
Lepidoptera (Schmetterlinge): Triphosa dubitata LINNE (Wegdornspanner, 

beob. U . Passauer, 14. 8. 1976). 
Dre i fens te rhöh le (1830 m, 1625/88). 

Colcoptera ( K ä f e r ) : Nebria (Oreonebria) austriaca G A N G L B A U E R , c$ (leg. 
A . Mayer , 15. 8. 1976, det. M . Schmid). 

H ö h l e n r u i n c (1905 m, 1625/95) 
Vipcridae (Vipern) : Vipera berus L I N N E (Kreuzotter, beob. A . M a y e r & 

J . W i r t h , 21 .8 . 1975). 
Taup l i t zhöh l e (1875 m, 1625/99) 

Trichoptera (Köcherf l iegen): Micropterna nyeterobia, c3 0CS- A . M a y e r , 21 .8 . 
1975, det. H . M a l i c k y ) . 

Schafs te inhöhle (1840 m, 1625/100) 
Pseudoscorpionidea (Pseudoskorpione): Neobisium (Blothrus) aueri B E I E R (leg. 

J . Wi r th , 31. 10. 1976, det. M . Beier). 
Coleoptera ( K ä f e r ) : Nebria castanea form, brunnea D U F T S C H M . (leg. A . Mayer , 

20. 8. 1977, det. F. Janczyk) . 
Trichoptera (Köcherf l iegen): Micropterna nyeterobia, $ C e g . U . Passauer, det. 

H . M a l i c k y ) . 
Lepidoptera (Schmetterlinge): Triphosa dubitata L . (Wegdornspanner, beob. 

C h . u. E.Stoiber , A . M a y e r & J . Wi r th , 21 .8 .1977) ; Inachis io L . (Tag
pfauenauge, beob. U Passauer & E . Stoiber, 15. 8. 1976). 

Diptera (Zweif lügler ) : Helomyza sp. (leg. W . W a g n e r & J . W i r t h , 20 .8 .1975 , 
det. R. Lichtenberg). 

Chiroptera (Fiedertiere): Barbastella barbastellus S C H R E B E R (Mopsfledermaus, 
beob. K . Gaisberger, 8. 12. 1976). 

Hinweise auf Veröffentlichungen 

Allinger, W., Mayer, A., und Wirth, ].: Höh len fo r sche ru r l aub auf der Taupl i tza lpc . 
H ö h l e n k u n d l . M i t t . , 24. Jg., H . 10, Wien 1968, S. 183. 

Auer, A.: Beiträge zur Geschichte der Höh len fo r schung im steirisdien Salzkammergut. 
M i t t . d. Sektion Ausseerland, 12. Jg., H . 2, Altaussce - Bad Mi t te rndor f 1974, 
S. 49—55. 

Auer, A.: Die Eishöhlen im steirischen Salzkammergut. Mi t t . d. Sektion Ausseerland, 
14. Jg., H . 2, Altaussee - Bad Mit terndorf 1976, S. 15—19. 

Auer, A.: Die längsten und tiefsten H ö h l e n im Arbeitsgebiet der Sektion Ausseerland. 
Mi t t . d. Sektion Ausseerland, 14. Jg., H . 2, Altaussee - Bad Mi t te rndor f 1976, 
S. 19—20. 

55 

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



Auer, A.: Verzeichnis der von Othmar Schaubergcr erkundeten, durchforschten oder 
vermessenen Höh len . M i t t . d. Sektion Ausseerland, 14. Jg., H . 4, Altaussce - Bad 
Mit terndorf 1976, S. 59—65. 

Auer, A.: Über Bergmilchbildungen. M i t t . d. Sektion Ausseerland, 15. Jg., H . 4, A l t 
aussee - Bad Mi t te rndorf 1977, S. 61. 

Auer, A.: E rgänzungen der Listen der längsten und tiefsten H ö h l e n Österreichs durch 
Neuforschungen im Toten Gebirge. Die Höh le , 28. Jg., H . 2, Wien 1977, S. 62. 

Auer, A.: Jahresbericht fü r 1977. M i t t . d. Sektion Ausseerland, 16. Jg., H . 1, Altaussee -
Bad Mit terndorf 1978, S. 1. 

Bauer, F., und Zötl, ].: Zu r Hydrographie des Tauplitz-Seenplateaus. Bei t räge zur 
alpinen Karstforschung, N r . 18, Speläologisches Institut, Wien 1962. 

Finsterwalder, K.: U m Taupl i tz und Mölb ing . Namcnskundlichcs vom Rande des 
Toten Gebirges. Jb. ö . A . V . , Band 96, Innsbruck - München 1971, S. 19—28. 

Fritscb, E.: Die H ö h l e n des Toten Gebirges. Jb. ö . A . V . , Band 99, Innsbruck - Münd ien 
1974, S. 22—40. 

Geyer, G., und Vacek, M.: E r l ä u t e r u n g e n zur Geologischen Karte von Österreich 
1 : 75.000, Blatt Liezen. Wien 1916. 

Geyer, G., und Vacek, M.: Geologische Spezialkartc von Österreich 1 : 75.000, Blatt 
Liezen, Wien 1918. 

Graf, G.: H ö h l e n im Gebiet von Hinterberg. M i t t . d. Sektion Ausseerland, 9. Jg., H . 1, 
Altaussee 1970, S. 3—8. 

Graf, G.: Karstmorphologische Untersuchungen im östl idien Toten Gebirge. Disserta
tionen der Univers i t ä t Graz , N r . 18, Wien 1972. 

Maurin, V.: Zur Karsthydrographie des Toten Gebirges. Mi t t . d. Sektion Ausseerland, 
1. Jg., H . 2, Altaussee 1963, S. 9—10. 

Mayer, A., Stoiber, Cb., und Wirth, /..- Die Schafs te inhöhle auf der Taupl i tza lm 
(Steiermark). Die H ö h l e , 27. Jg., H . 3, Wien 1976, S. 101 — 103. 

Mayer, A., und Wirth, / . : H ö h l e n f o r s c h c r u r l a u b auf der Tauplitzalpe. H ö h l e n k u n d l . 
M i t t . , 26. Jg., H . 10, Wien 1970, S. 166—167. 

Mayer, A., und Wirth, ].: Forschungsarbeiten auf der Taupli tzalpc. H ö h l e n k u n d l . 
Mi t t . , 30. Jg., H . 10, Wien 1974, S. 192—193. 

Mayer, A., und Wirth, / . : Forschungswoche auf der Taupl i tz . H ö h l e n k u n d l . Mi t t . , 
32. Jg. , H . 3, Wien 1976, S. 47—48. 

Mayer, A., und Wirth, ].: Forschungsarbeiten auf der Taupl i tz . H ö h l e n k u n d l . Mi t t . , 
33. Jg. , H . 5, Wien 1977, S. 75—77. 

Mayer, A., und Wirth, / . : Forschungen auf der Taupl i tza lm. H ö h l e n k u n d l . Mi t t . , 
34. Jg. , H . 2, Wien 1978, S. 43—44. 

Stummer, G.: Beridit über Tä t igke i ten , Beobaditungen und Ergebnisse bei der 
Forscherwoche 1977. Unveröf fen t l i ch te r Bericht der Abteilung 23 ( N a t u r h ö h l e n ) 
des Bundesdenkmalamtes, ZI . 10.8S4/77. 

Tollmann, A.: Die H a l l s t ä t t e r z o n e von Mi t te rndorf , Salzkammergut. M i t t . Geo l . Ges. 
Wien , B d . 50 (1957), Wien 1958. 

Tollmann, A.: Die H a l l s t ä t t e r z o n e des östlichen Salzkammergutes und ihr Rahmen. 
Jb . Geo l . Bundesanstalt, B d . 103, Wien 1960. 

Trimmel, H.: Das Taupl i tzer Seenplateau (Steiermark) — ein Dolomitkarst . Die 
H ö h l e , 9. Jg., H . 3, Wien 1958, S. 49—59. 

Trimmel, H.: Österreichs längste und tiefste H ö h l e n — Stand Ende 1975. Die H ö h l e , 
27. Jg., H . 1, Wien 1976, S. 6—10. 

Weißensteiner, V.: Absperrung der Schafs te inhöhle . M i t t . d. Landesvereins f. H ö h l e n 
kunde in der Steiermark, 6. Jg., H . 3, G r a z 1977, S. 181—182. 

56 

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



Zötl, J.: Hydrogeologische Untersuchungen im R ä u m e der Taupl i tz . I n : Beitrag zu den 
Problemen der Karsthydrographie mit besonderer Berücksichtigung der Frage des 
Erosionsniveaus. M i t t . d. Geogr. Ges., B d . 100, H . I / H , Wien 1958, S. 114—116. 

Berichte ohne Alitorenangabe: 
—, Forschungen im Sommer 1968. M i t t . d. Sektion Aussccrland, 7. Jg., H . 1, Altaussee 

1968, S. 1—3. 
—, Forschungen im Sommer 1969. Mi t t . d. Sektion Ausscerland, 8. Jg., H . 1, Altaussee 

1969, S. 1—3. 
—, Vor t räge — Erkundungen — Forschungen — Bcfahrungcn — Sommer 1970 — 

Neues. M i t t . d. Sektion Ausseerland, 9. Jg., H . 1, Altaussee 1970, S. 9—11. 
—, Neues ganz kurz . M i t t . d. Sektion Ausseerland, 12. Jg., H . 1, Altaussce - Bad 

Mit terndorf 1973, S. 1. 
—, K u r z vermerkt (Betrifft Karrenschacht). D i e Höh le , 27. Jg., H . 3, Wien 1976, 

S. 132. 
—, N o t i z betreffs Sdiafs te inhöhle . Mi t t . d. Sektion Ausseerland, 15. Jg., H . 1, A l t 

aussce - Bad Mit terndorf 1977, S. 13. 
—, Höh lenkund l i che Rundschau. (Betrifft Absperrung Sdiafs te inhöhle . ) M i t t . d. 

Landesvereins f. H ö h l e n k u n d e in der Steiermark, 6. Jg., H . 2, G r a z 1977, S. 117 
bis 119. 

Holozäne Säugetierfunde im Höhlengebiet von 
Hirscheck und Traweng (Tauplitzalm, Steiermark) 

Von Kurt Bauer (Wien) 

Die mehrjährigen Forschungen in den Höhlen der südlichen Taupli tz 
haben ein recht ansehnliches Material an holozänen Säugetierresten geliefert, 
die von der Biospeläologischen Arbeitsgemeinschaft an der Säuget iersammlung 
des Naturhistorischen Museums bestimmt und in dieser Sammlung deponiert 
worden sind. Insgesamt liegt osteologisdies Belegmaterial von 26 Wildsäugetier
arten vor. Eine siebenundzwanzigstc Ar t , der Baummarder Martes martes, 
wurde im August 1973 durch den Fund alter, erdig zerfallender Losung im 
1790 m hodi gelegenen Gamsofen (Kat. N r . 1625/5) nachgewiesen. Über die 
Verteilung der Funde gibt Tabelle 1 Aufschluß, wobei die Zahlen die jeweilige 
Mindest-Individuenzahl angeben. Mehrere der in Tabelle 1 angeführ ten 
Höhlen und überdies noch Hüt tenloch (Kat. N r . 1622/18) und Pilzloch (Kat. 
N r . 1622/27) enthielten Reste der Haustiere Sdiwein (Sus scrofa f . domestica), 
R i n d (Bos primigenius f . taurus), Schaf (Ovis ammon f . aries) und Ziege oder 
Sdiaf (CapralOvis). Aus der Taupl i tzhöhle liegen mehrere unbestimmbare 
Kleinvogelknochen vor, und der in etwa 1600 m H ö h e mündende Brunnen
schacht lieferte Reste von acht Grasfröschen (Rana temporaria) und einer E r d 
kröte (Bufo bufo). 
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