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Die Raucherkarhöhle im Toten Gebirge — eine Bilanz 
nach 25 Forschungsjahren 

Von Gerald Knobloch (Aggsbacb-Dorj) 

Einleitung 

Im August 1986 jährt sich z u m f ü n f u n d z w a n z i g s t e n M a l e die Entdeckung 
der R a u c h e r k a r h ö h l e . E i n guter G r u n d , ihr — nach siebzehn Jahren — wieder 
einmal breiteren Raum in dieser Zei tschr i f t zu widmen. 

Seit 1979 hat sich die G e s a m t l ä n g e dieses H ö h l e n s y s t e m s mehr als verdop
pelt. Im Zuge zahlreicher Expedi t ionen, die v o n einer fruchtbaren Zusammen
arbeit des Landesvereins fü r H ö h l e n k u n d e in O b e r ö s t e r r e i c h mit der h ö h l e n 
kundl ichen Arbeitsgemeinschaft Wachau gepräg t waren, wurden aber nicht nur 
über 24 Ki lometer Gangstrecken vermessen, es Fanden auch wissenschaftliche 
Arbei ten in vielen Tei lbereichen der Spe läo log ie statt. H e l m u t Tra ind l und 
Rudolf Pavuza zeichnen fü r geologische und hydrologische A u f n a h m e n ver
antwort l ich, Erika Ki t te l und Walter Pölz widmeten sich der Ri tzze ichenfor
schung. Die tmar Ku t fne r schrieb seine Hausarbeit in Geographie ü b e r die Rau-
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c h e r k a r h ö h l e , wobei er besonders auf die charakteristischen Deckenkarren ein
ging und anhand der zahlreichen Theor ien Erk lä rungsver suche des P h ä n o m e n s 
unternahm. G ü n t e r S tummer besorgte den A n s c h l u ß der H ö h l e n e i n g ä n g e an 
das G a u ß - K r ü g e r - K o o r d i n a t e n s y s t e m . Biospe läo log i sche Untersuchungen 
durch A n t o n Mayer und Uwe Passauer runden das B i l d ab. 

W e n n nun das vorliegende H e f t s c h w e r p u n k t m ä ß i g der R a u c h e r k a r h ö h l e 
und dem genetisch w o h l damit z u s a m m e n h ä n g e n d e n Feuertal-Systcm gewid
met ist, sol l dies keineswegs ein V o r g r i f f auf die geplante Monograph ie sein. 
Aus diesem Grunde erfolgt an dieser Stelle in erster L in ie eine Zusammenfas
sung der jüngeren Erforschungsgeschichte sowie einiger spezieller Fhemcn. 
A u s f ü h r l i c h e r e geo- und b io spe l äo log i sche Darstellungen sowie H ö h l e n 
beschreibungen bleiben der Monographie vorbehalten. 

Lage der Höhle 

D i e R a u c h e r k a r h ö h l e liegt i m westlichen Toten Gebirge auf steirischem 
Gebiet (Gemeinde Altaussee), allerdings nur wenige hundert Meter von der 
o b e r ö s t e r r e i c h i s c h e n Landesgrenze entfernt. Sie erstreckt sich unter der N o r d 
westflanke des Berg rückens zwischen Vorderem (1785 m) und Hin te rem 
Raucher (1735 m). A l l e siebzehn E ingänge befinden sich im Umkre i s von zirka 
300 m in der nach N o r d bzw. Nordwest schauenden Steilf lanke oder knapp 
über dieser in S c e h ö h e n zwischen 1436 m und 1626 m. D i e R a u c h e r k a r h ö h l e ist 
v o m Rettenbachtal aus über die Ischler H ü t t e (1368 m) in etwa 3 Gehstunden 
zu erreichen. 

Obg le i ch der H ö h l e n e i n g a n g auf steirischem Gebiet liegt, wi rd die Rau
c h e r k a r h ö h l e k a t a s t e r m ä ß i g v o m H ö h l e n v e r e i n in L inz betreut. 

Z usammenfassen de Beschreibung der Höhle 

D i e R a u c h e r k a r h ö h l e liegt ü b e r w i e g e n d im gebankten Dachsteinkalk der 
Totcngebirgsdcckc. O b einzelne Bereiche auch in den unterlagernden, tekto-
nisch getrennten Jura der S t a u f f e n - H ö l l e n g e b i r g s d e c k e reichen, m u ß erst 
genauer untersucht werden. 

Betrachtet man den Ü b e r s i c h t s p l a n der H ö h l e (S. 148, A b b . 3), so fällt die 
D o m i n a n z N E / S W - beziehungsweise NNE/SSW-ge r i ch t e t e r G a n g v e r l ä u f e auf 
(Eingangslabyrinth, Gigantenkluf t , Langer Gang, . . . ) . Diese in weiten Tei len 
raumbestimmenden Kluf t r i ch tungen sind auch an der O b e r f l ä c h e durch zahl
reiche S t ö r u n g e n und G e l ä n d e k a n t e n gut ausgepräg t . Andere S t ö r u n g s r i c h t u n 
gen, wie etwa N / S oder W / E , treten dagegen nur sehr untergeordnet a u f Bei den 
quer zur H a u p t s t ö r u n g s r i c h t u n g verlaufenden H ö h l e n t c i l c n handelt es sich 
zumeist um G ä n g e , die an den s ü d o s t f a l l e n d e n Schichten des Dachsteinkalkes 
angelegt sind (Eggenburgcrteil , Unterwelt) . 

Charakterist isch f ü r die R a u c h e r k a r h ö h l e sind einige dominierende 
H a u p t g ä n g e mit g r ö ß e r e n Ha l l en und zahlreichen labyrinthischen Verzwci -
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/; Geographisch-speläologische Übersicht. 
Es bedeuten: A K H : Altarkögedhöhle (seit 2. November 1984 Teil des Feuertalsystems); 
AS: Ahncnschacht (ca. 5 km Gesamtlänge); FE: Feuertal-Eishöhle (524 m Gesamtlänge); 
FTS: Feuertalsystem (15,2 km Gesamtlänge); K H : Kameradschaftshöhle (240 m Gesamt

länge); R K H : Raucherkarhöhle (44,1 km Gesamtlänge). 
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gungen. In vielen H ö h l e n t e i l e n treten Schachtzonen auf, die entweder unbe
fahrbar eng oder in S iphonen enden. N u r die wenigsten f ü h r e n in unterla
gernde Horizonta lsys teme (Kantenschacht, Dcckenkarrcnabsticg). 

E in besonderes M e r k m a l der R a u c h e r k a r h ö h l e s ind die eindrucksvollen 
Deckenkarren, die v o n Die tmar K u f f n c r in diesem EI eft genauer beliandelt wer
den. A u c h Sinterbi ldungen treten an einigen Stellen auf. Meist sind es Trauben
oder K n ö p f c h e n s i n t e r , die die H ö h l e n w ä n d e bedecken. G r ö ß e r e Tropfsteine 
gibt es im M ä r c h e n g a n g , im Nordgang oder im Tropfsteintunnel . Andere M i n e 
ralbi ldungen wie C a l c i t - und Gipskristal le sowie Bohnerze und Bauxi tgeröl lc 
sind eher selten. 

Die meisten H ö h l e n t e i l e sind bis auf einige Tropfwasscrstellen relativ 
trocken. Periodische Ger inne , deren S c h ü t t u n g von den W e t t e r v e r h ä l t n i s s e n 
ü b e r der H ö h l e a b h ä n g t , gibt es vor allem in o b e r f l ä c h e n n a h e n Bereichen und 
in manchen S c h ä c h t e n . S t ä n d i g aktive Ger inne wurden bisher nur im Urwasser-
system und in der Unterwelt angetroffen. In den h ö h e r e n Bereichen des E i n 
gangslabyrinths bef inden sich teilweise mäch t i ge Eisbi ldungen. 

Es ist nicht leicht , die Raumbeschreibungeines mehr als 44 Ki lometer hin
gen, komplexen H ö h l e n s y s t e m s ü b e r s i c h t l i c h und kurz zu gestalten. Zusam
men mit den A b b i l d u n g e n 2 und 3 (S. 148) sollte jedoch ein grober Ü b e r b l i c k 
ü b e r das System m ö g l i c h sein. 

M a n kann die R a u c h e r k a r h ö h l e grob in mehrere charakteristische 
Abschni t te gliedern. Zentraler Punkt ist der 70 X 50 m g r o ß e , 15 m hohe Gigan
tendom. N ö r d l i c h und nordwestlich davon liegt das tagnahe Eingangslaby-

Abb. 2: Profil durch das Gebiet Schönherg — Raucher im westlichen Toten Gebirge, nicht überhöht. 
Das Profil zeigt die Lage der wichtigsten Höhlen in der Hauplklultrichtung (NNE — 
SSW). Es bedeuten: FE: Peuertal-Eishöhle; FTS: Feucrtalsystein (913 m Gesamthöhen
unterschied); K H : Kameradschaftshöhle; RKI1: Raucherkarhöhle (747 m Gesamthöhen-

untersc hied). 
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r inth, in dem sich alle 17 E i n g ä n g e bef inden. Es besteht aus mehreren Etagen. 
D i e h ö c h s t e ist der Obere Nordgang (mit dem h ö c h s t e n Punkt der H ö h l e , 
1629 m), der tiefste das Urwassersystem. Dazwischen liegen (von oben nach 
unten) Eingangstei l , AItausseerTeil , Ischler Eistet! — Planer E i s h ö h l e . D i e Gigan
tenkluft g e h ö r t zwar auch z u m Bereich des Eingangslabyrinths, steht aber mit 
diesem nicht direkt in Verb indung . Sie ist v o m Deckenkarrcngang bzw. von der 
O b e r f l ä c h e aus erreichbar. Nordwes t l i ch und westlich des Gigantendomes 
bef inden sich der G r o ß e Nordgang und der Eggenburgcr T e i l . Tropfs te intunnel 
und Gelobtes Land verbinden diesen mit dem Urwassersystem und dem Ischler 
Eistei l . S ü d l i c h des Gigantendomes liegt der sogenannte g r o ß e Rundgang. Er 
besteht aus G r o ß e m S ü d g a n g , Endloser K l a m m und Langem Gang . D e r 
Schindludergang verbindet das S ü d w e s t e n d e des Langen Ganges mit dem 
Ischler Eistei l . M i t Riesenkluf t /Wachauer Tei l ergibt sich eine weitere V e r b i n 
dung v o m Gigan tendom zur M i t t e des Langen Ganges. D i e Fortsetzung des 
Langen Ganges nach S ü d w e s t e n bildet der M ä r c h e n g a n g mit den z u g e h ö r i g e n 
Tei len, die zum 100 m tiefen Kantenschacht f ü h r e n , wo man i n die Unterwelt 
absteigen kann. Wes t l i ch davon, v o m Ende des M ä r c h e n g a n g e s aus erreichbar, 
liegen Hin te r l and und Deckenkarrenabsticg mi t dem bisher tiefsten Punkt der 
H ö h l e in 882 m S e e h ö h e . 

Der H ö h e n u n t e r s c h i e d be t räg t somit 747 m (— 649 m , + 98 m bezogen auf 
den Eingang Fensterhalle), die derzeitige G e s a m t l ä n g e (Stand Ende 1985) 
44 114 m. D i e maximale Horizontalers t reckung n immt sich mit 1545 m dage
gen vergleichsweise bescheiden aus, was auf den labyr inthischen A u f b a u des 
Systems i n mehreren Etagen z u r ü c k z u f ü h r e n ist. 

Erforschungsgcschichtc 

V o r fast 25 Jahren — i m Sommer 1961 — wurde die R a u c h e r k a r h ö h l e „ent
deckt". Zahlreiche H ö h l e n f o r s c h e r aus O b e r ö s t e r r e i c h , aber auch etlichen 
anderen B u n d e s l ä n d e r n nahmen seither an der Erforschung tei l . N u n m e h r liegt 
die R a u c h e r k a r h ö h l e auf dem zweiten Platz i n der Liste der l ängs t en H ö h l e n 
Ös t e r r e i chs . Anders als bei vielen g r o ß e n ös te r re i ch i schen H ö h l e n waren bei 
der R a u c h e r k a r h ö h l e a u s l ä n d i s c h e Forscher nur wenig beteiligt. 

Be i der Arbe i t i n der R a u c h e r k a r h ö h l e lassen sich zwei g r o ß e Forschungs
phasen erkennen: 1961—1979 und 1979 bis zur Gegenwart. 

Der erste, „k lass i sche" , Abschn i t t der Forschungen wurde teilweise bereits 
i m Wissenschaf t l ichen Beihef t zur Zei tschrif t „Die H ö h l e " aus dem Jahre 1969 
a u s f ü h r l i c h behandelt und wird hier nur kurz e rwähn t . 

Im August 1961 entdeckte Klaus Kratky, der Sohn der damaligen Bewirt-
schafterin der Ischler H ü t t e , die „Fens t e rha l l e " , den wohl auffal lendsten Eingang 
der R a u c h e r k a r h ö h l e . M i t e inem Touristen erkundete er einen Gang , der wieder 
in T a g n ä h e f ü h r t e . De r Fund eines Bä renschäde l s f ü h r t e zur Benennung 
„ B ä r e n h ö h l e " . A u f Initiative von D r . O t h m a r Schauberger aus B a d Ischl , der 
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davon Kenntnis erlangte, fand Mi t t e Ok tobe r 1961 eine Erkundungsfahrt statt. 
Un te r der F ü h r u n g von Klaus Kratky nahmen daran fünf Mitg l ieder des ober-
ös t e r r e i ch i schen Landesvereins teil . Sic s t i eßen bis in die Eisteile bis zur F i l z l i ng 
halle vor und entdeckten bei der a n s c h l i e ß e n d e n O b e r f l ä c h e n b e g e h u n g einen 
37 m tiefen „Schach t I" mit g r o ß r ä u m i g e n Fortsetzungen. So gab es vorerst 2 
H ö h l e n im Raucher: die S c h a c h t h ö h l e und die E i s h ö h l e . Erst i m November 
1962 kam die erste Vcrmessungsfahrt zustande. Sie erbrachte 687 m, wobei der 
Gigan tendom und zwei weitere E i n g ä n g e entdeckt werden konnten. 1963 kam 
der Lange Gang h inzu , und i m September desselben Jahres erfolgte über den 
Liebl ingsschluf die Verb indung v o n S c h a c h t h ö h l e und E i s h ö h l e . V o n diesem 
Zei tpunkt an wurden die Forschungen intensiv vorangetrieben. N a c h ihrer Ent
deckung im M a i 1964 sind der G r o ß e S ü d g a n g , der Deckenkarrengang sowie 
der Nordgang Zie l zahlreicher Fahrten. A u c h mit der Erkundung des Altausseer 
Teiles wird in diesem Jahr begonnen. 

Bei einer O b e r f l ä c h e n b e g e h u n g entdeckt He lmut Planer den Eingang zu 
einer neuen E i shöh le (P laner -E i shöh le ) . E i n sehr wichtiger E r f o l g ist die Frei
legung des Neuen Einganges im September 1964, der den Zustieg zu den Haupt
g ä n g e n der H ö h l e bedeutend erleichtert. 1965 gibt es wieder zahlreiche Unter
nehmungen; die R a u c h e r k a r h ö h l e wird zur R i e s e n h ö h l c und weist mit Ende 
des Jahres bereits 6,5 km vermessene Gangstrecken auf. Im Ju l i 1966 werden 
ü b e r die S c h a c h t b r ü c k c hinter dem Langen Gang die Endlose K l a m m und der 
t r o p f s t c i n g c s c h m ü c k t c M ä r c h e n g a n g erreicht. K u r z danach findet eine g r o ß a n 
gelegte e i n w ö c h i g e Expedi t ion des Verbandes ös t e r r e i ch i sche r H ö h l e n f o r s t her 
statt, bei der auch Gäs te aus der Bundesrepublik Deutschland, aus G r o ß b r i t a n 
nien und aus den Vereinigten Staaten mitwirken. Die wichtigsten Entdeckun
gen bei dieser Expedi t ion sind das Hin te r land jenseits des M ä r c h e n g a n g e s und 
der Eggenburger Te i l beim Ricscndom (Nordgang). Wenig spä te r wird die 
H ö h l e — nicht zuletzt durch die M i t w i r k u n g von Hubert T r i m m c l von der 
damaligen H ö h l e n a b t e i l u n g des Bundcsdcnkmalamtcs bei der Expedi t ion — 
zum Naturdenkmal erklär t . 

1967 gelingt ü b e r die Teufelsrutsche und den Hexenkessel der Abst ieg zu 
einem s i n t e r g e s c h m ü c k t e n g r o ß e n Hor izonta lgang . In der Folge werden Tropf-
steintunnel und Hcrzmuschclschlucht bis zum G ö t t e r q u e r g a n g vermessen, der 
ein weiteres Vordr ingen vorerst verhindert. 1968 werden v o m Hexenkessel aus 
ü b e r die Fanatikerrutsche die Chaot i sche Ha l le und die H ö h l e n w ü r m c r k l u f t 
erreicht. 1969 f ü h r t die weitere Bearbeitung dieses schwierig zu befahrenden 
H ö h l e n t e i i s in die Idiotcnhal lc . Daneben werden Ricsenkluft und Schinclludcr-
gang erkundet. Insgesamt sind damit 13,8 km Gangstrecken, vor allem H o r i z o n 
talteile, bearbeitet. 

In den Jahren 1970 und 1971 ü b e r n i m m t eine ehrgeizige Forschergruppe 
aus Bad Ischl die weitere Erforschung. M i t H i l f e der neuen S c h a c h t b e f ä h r u n g s -
technik (Steigklemmen) werden s c h ö n e Erfolge erzielt, die Dokumenta t ion 
der Arbei ten ist jedoch mangelhaft. Im Juni 1970 kann der 1,7 km lange „ G r o ß e 
Rundgang" geschlossen werden. V o m Eisstangensaal i m Langen Gang wird der 
Lschler Eisteil angefahren. Im August erfolgt die Erstbefahrung des rund 100 m 
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tiefen Kantenschachtes durch Sepp Bruckenbauer. 1971 wird der Deckenkarren-
abstieg im Hin te r l and entdeckt. E r wird bis auf 1052 m S e e h ö h e , den damals 
tiefsten Punkt der H ö h l e , vermessen. Ende 1972 häl t man bei 17,4 k m vermesse
ner G a n g l ä n g e . 

A b 1972 nehmen die Ak t iv i t ä t en in der R a u c h e r k a r h ö h l e deut l ich ab. 1975 
wird die Verb indung zur P l a n e r - E i s h ö h l e gefunden. Der Kantenschacht wird 
mittels Sei lwinde befahren. E i n weiteres Vordr ingen scheitert an Mate r ia lman
gel. Ende 1978 be t räg t die Länge der H ö h l e 20,2 k m . 

A n f a n g des Jahres 1979 ergeht v o m Landesverein f ü r H ö h l e n k u n d e in 
O b e r ö s t e r r e i c h eine E in l adung an die h ö h l e n k u n d l i c h e Arbeitsgemeinschaft 
Wachau , sich an der Wiederaufnahme der Forschungen i n der Raucherkar
h ö h l e zu beteil igen. Im August dieses Jahres findet dann unter der Lei tung von 
Pater Jeremia Eisenbauer (Stift M e l k ) eine zwe iwöch ige Exped i t ion statt. Als 
S t ü t z p u n k t dient die alte Ischler H ü t t e , 27 Forscher aus mehreren B u n d e s l ä n 
dern nehmen an den Forschungen tei l . Erstes Z i e l ist die Riesenkluf t unweit des 
Gigantendomes. Neben einem 220 m tiefen Schachtsystem w i r d das we i t l äu f ige 
Wachauer Labyr in th entdeckt. Spä te r wird der bereits e r w ä h n t e G ö t t e r q u e r g a n g 
bezwungen und ü b e r diese recht ausgesetzte Querung das Gelobte Land 
erreicht. G r o ß r ä u m i g e Tunnels mit zahlreichen Verzweigungen lassen f ü r die 
Z u k u n f t einiges erwarten. Insgesamt wächs t die H ö h l e bei dieser Exped i t ion 
um 2806 m , Ende des Jahres 1979 hä l t man bei einer G a n g l ä n g e v o n 24,1 km. Im 
J u l i 1980 organisiert Pater Jeremia wiederum eine v i e r z e h n t ä g i g e Exped i t ion , 
bei der vor a l lem die H ö h l e n t e i l e hinter dem G ö t t e r q u e r g a n g i m Mi t t e lpunk t 
des Interesses stehen. Für diese Fahrten wird allerdings auf Gruncf.des zu langen 
Anmarschweges ein Biwak in der H ö h l e notwendig. M a n erforscht das Urwas
sersystem, dessen A u s l ä u f e r bis nahe an die O b e r f l ä c h e reichen. D i e logische 
Suche nach e inem bequemeren Zust ieg zu diesen entlegenen Tei len f ü h r t 
z u n ä c h s t nicht z u m E r f o l g ; allerdings wird bei dieser Gelegenheit ein neuer 
Eingang, ü b e r den man die Gigantenkluf t erreichen kann, freigelegt. Unwei t 
des Wanderweges entdeckt der Verfasser spä te r ein z u n ä c h s t unpassierbares, 
jedoch stark w e t t e r f ü h r e n d e s L o c h , das auf G r u n d eines h inder l ichen , hinkel-
s t e i n ä h n l i c h e n Blockes O b e l i x genannt wird . Vorerst f indet man aber noch 
keine Verb indung zur R a u c h e r k a r h ö h l e . Ende des Jahres 1980 weist die H ö h l e 
eine G e s a m t l ä n g e v o n 29,2 km auf und liegt damit an vierter Stelle in der Liste 
der längs ten H ö h l e n Ös t e r r e i chs . 

A n der Exped i t ion i m Jahre 1981 nehmen 34 Forscher te i l , die vor a l lem im 
Altausseer Tei l und i m Deckenkarrenabstieg (mit Biwak) arbeiten. Z u r selben 
Ze i t werden i m O b e l i x neue Teile erforscht, s ch l i eß l i ch gelingt auch der 
Z u s a m m e n s c h l u ß mi t der R a u c h e r k a r h ö h l e . Dies bedeutet das Ende der zeit-
und k i ä f t e r a u b e n d e n Touren ins Urwassersystem, das man nunmehr i n einer 
halben Stunde erreichen kann. D i e fast 6000 Meter Neu land bei dieser Expedi 
t ion sind ein Rekordergebnis, die R a u c h e r k a r h ö h l e ist mit t lerweile rund 35 
Ki lomete r lang. 

Das Jahr 1982 bringt die R a u c h e r k a r h ö h l e s c h l i e ß l i c h au f den zweiten 
Platz in der Liste der l ängs ten H ö h l e n Ö s t e r r e i c h s . Bei der Sommerexpedi t ion 
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wird i m D u n k l e n G r u n d der bislang tiefste Punkt der H ö h l e erreicht, der 
H ö h e n u n t e r s c h i e d in der H ö h l e beträgt nunmehr 747 m . Im n ä c h s t e n Jahr wer
den vor al lem ä l t e re Vermessungen ü b e r p r ü f t , der L ä n g e n z u w a c h s ist — ver
gl ichen mit den vorangegangenen Expedi t ionen — gering. Al lerdings gelingt 
mi t der A u f f i n d u n g der AJtarkögcrl h ö h l e , die zwischen der R a u c h e r k a r h ö h l e 
und dem Feuertal-System — mit dem sie später z u s a m m e n g e f ü g t werden kann — 
liegt, ein s c h ö n e r E r lo lg . Im selben Jahr wird 120 m unter dem G r u n d des 
Kantenschachtes ein ausgedehntes Horizontalsystem entdeckt: die Unter
welt. 

1984 wird vor al lem dort gearbeitet, wobei am Grunde des Kantenschach
tes biwakiert wird. Die 40-km-Marke wird dabei ü b e r s c h r i t t e n . 1985 gibt es eine 
kombinier te , d r e i w ö c h i g e Feuertal-Raucherkarcxpedition, geheime W ü n s c h e 
auf einen Z u s a m m e n s c h l u ß e r fü l l en sich aber nicht. In der Unterwelt wird ein 
komfortables Biwak errichtet, das in Zukunf t die Forschungen in diesem ent
legenen Teil bedeutend erleichtern wird. Ende August ist die Rauchcrkar-
h ö h l c sch l ieß l ich che längste H ö h l e Ö s t e r r e i c h s mit -12,4km vermessener 
G a n g l ä n g e . M i t den Ergebnissen verschiedener Nac hexpedit ionen weist sie mit 
Stand v o m Dezember 1985 eine Länge von 44,1 km auf; trotzdem ist sie zu die
sem Zeitpunkt infolge der grandiosen Erfolge der Kameraden in der H i r l . i t / -
h ö h l c im Dachstein nur die zweitlängste H ö h l e Österreichs.. 

Im Zuge der Forschungen im Sommer 198b ist die G e s a m t l ä n g e des I'euer-
talsystems durch neue Entdeckungen auf 16,6 km, jene der R a u c h e r k a r h ö h l e 
auf mehr als 47 Ki lomete r angewachsen. 

Ausblick und Danksagung 

Für die Forschungen in den n ä c h s t e n Jahren bietet sich vor allem die 
Unterwelt — also der Bereich unterhalb des Kantenschachtes — an, jedoch gibt 
es auch in den übr igen Tei len noch g e n ü g e n d „Frageze ichen" . Daneben soll der 
Bereich zwischen Feuertal-System und R a u c h e r k a r h ö h l e intensiv abgesucht 
werden. Aber auch die wissenschaftliche Arbei t sol l - so wie bisher — nicht z u 
kurz kommen. Daher ist beabsichtigt, die gute Zusammenarbeit mit Fachleuten 
und Instituten weiter auszuhauen. 

A b s c h l i e ß e n d soll nicht u n e r w ä h n t bleiben, d a ß die F rüch te von 25Jahren 
Rauchcrkar lo ischung in erster L in ie ein Produkt der hervorragenden Kamerad
schaft, kombiniert mit p e r s ö n l i c h e m Einsatz und auc h dem notwendigen Quent
chen Glück , sind. So kommt es, d a ß manch einer zufä l l ig die g r o ß e Entdeckung 
macht und deshalb in der Literatur e rwähn t wi rd , w ä h r e n d andere viele Jahre 
i m verborgenen arbeiten. Der Dank des Verfassers gilt jedenfalls al len, die mit
geholfen haben, d a ß die R a u c h e r k a r h ö h l c in den letzten 25 Jahren zu einer der 
g r ö ß t e n I l öh l en Mitteleuropas geworden ist. Dank g e b ü h r t auch den ö f f e n t 
l ichen Stellen (Landesregierung, Bundesforste etc.), dem Ö s t e r r e i c h i s c h e n 
Alpenvere in sowie der ehemaligen H ü t t e n w i r t i n der Ischler H ü t t e , Frau Judi th 
Kra tky , und der Fami l ie Lechncr , die die H ü t t e seit 1980 bewirtschaltet. 
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Plandarstellungen der Raucherkarhöhle 

Von Marlin Kasperek (Ansfelden) 

Entstehung des Kartenwerkes 

Seit Beginn der Forschungen in der R a u c h e r k a r h ö h l e i m Jahre 1962 wurde 
die Darstel lung des Grundrisses i m M a ß s t a b 1 : 500 d u r c h g e f ü h r t , nur in weni
gen Teilbereichen wurde der M a ß s t a b 1 : 250 verwendet. D i e v o n den verschie
denen M e ß g r u p p e n einlangenden Ergebnisse setzte E. Fritseh (Landesverein 
f ü r H ö h l e n k u n d e in O b e r ö s t e r r c i c h ) mi t sehr viel Sorgfalt und Liebe zum Deta i l 
i n anschauliche Pläne um. Bis 1971 entstanden 7 Te i lp l äne unterschiedl ichen 
Formates, nur wenige Uberlagerungen erschwerten die Auswertung (Abb . 1). In 
den folgenden Jahren wurden jedoch immer h ä u f i g e r bereits bekannte H ö h l e n 
teile übe r - und unterfahren, so d a ß neue Te i lp l äne notwendig wurden. D i e 
Zuordnung der Systeme wurde immer schwieriger am Plan zu erkennen. Daher 
wurde bereits damals über leg t , kleinerformatige Planausschnitte zu verwenden. 

1979 ü b e r n a h m eine neue Forschergeneration, bestehend vor al lem aus 
Mi tg l i ede rn des Landesvereines f ü r F l ö h l e n k u n d e in O b e r ö s t e r r e i c h und der 
H ö h l e n k u n d l i c h e n Arbeitsgemeinschaft Wachau , die Bearbeitung der H ö h l e . 
E i n Tei l der in diesem Jahr neu h inzugekommenen 3,8 km N e u l a n d l ieß s ich 
auf den bestehenden Te i lp l änen nicht mehr unterbringen, da er den an sich 
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