
Die Entwicklung der Expeditionsorganisation und -tech-
nik am Beispiel der Raucherkarhöhle seit 1979 

Von Pater Jeremia Eisenbauer (Melk) 

W ä h r e n d der siebziger Jahre waren die Forschungen in der Raucherkar
h ö h l e i n e in stagnierendes Stadium geraten. Fragezeichen auf dem H ö h l e n 
plan gab es allerdings noch genug (über 100). Vieles sprach f ü r eine Neu in i t i a 
tive g r o ß e n Stils. 

Bereits i m Jahre 1967 hatte der Verband ös t e r r e i ch i s che r H ö h l e n f o r s c h e r 
eine erfolgreiche Exped i t ion in die R a u c h e r k a r h ö h l e d u r c h g e f ü h r t . 1979 gab 
nun der Landesverein 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 wiederum grünes 
L ich t f ü r G r o ß e x p e d i t i o n e n und sicherte vo l le U n t e r s t ü t z u n g zu . Der mi t Vor
bereitung und D u r c h f ü h r u n g dieses Projektes beauftragte Expedit ionslei ter 
begann, sich ü b e r einen m ö g l i c h s t opt imalen Ver lauf Gedanken zu machen. 
A n l ä ß l i c h einer a u s f ü h r l i c h e n Besichtigungstour zu Pfingsten 1979 mi t Rau
cherkar-Kenner H e l i Planer wurde klar, d a ß die R a u c h e r k a r h ö h l e e in sehr ge
eignetes Forschungsobjekt f ü r eine geschickt durchorganisierte Expedi t ions
mannschaft sein k ö n n t e . 

Im Zuge der o b e r ö s t e r r e i c h i s c h e n Vereinsexpedit ionen des Jahres 1978 
( H o c h l e c k e n - G r o ß h ö h l e i m August und Dezember , H ü t t e r s c h a c h t i m Oktober 
und Dezember) hatte sich bereits eine Stammgruppe aus o b e r ö s t e r r e i c h i s c h e n , 
n i e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n und steirischen H ö h l e n f o r s c h e r n gebildet. Zahlreiche 
weitere Interessenten waren bekannt, und es war kein P rob lem, g e n ü g e n d For
scher (insgesamt 19) f ü r die Te i lnahme an der ersten v i e r z e h n t ä g i g e n Raucher
karexpedit ion i m August 1979 zu f inden . In den darauffolgenden Jahren wares 
eher problematisch, die v ie len angemeldeten H ö h l e n f o r s c h e r auch s innvol l 
einzusetzen (1980: 37 und 1981: 36). N i c h t immer entsprachen die Fäh igke i t en , 
Verhaltensweisen und M o t i v a t i o n e n der e inzelnen Tei lnehmer auch den 
Erwartungen des Expeditionsleiters. D i e Vie lsch ich t igke i t der H ö h l e n f o r 
schung, die V i e l f a l t der Fachrichtungen, die sie b e r ü h r t , in V e r b i n d u n g mit den 
Anforderungen an Sport l ichkei t , Forscherdrang und N a t u r b e w u ß t s e i n bringt es 
mit s ich, d a ß H ö h l e n f o r s c h e r g roß te i l s n icht Durchschni t t smenschen, sondern 
eher stark ausgepräg te P e r s ö n l i c h k e i t e n m i t h ä u f i g sehr individual is t i schen 
C h a r a k t e r z ü g e n s ind. V o n hieraus wi rd es ve r s t änd l i ch , d a ß die D u r c h f ü h r u n g 
v o n G r o ß e x p e d i t i o n e n keine leichte Aulgabe ist. 

K e i n Z w e i f e l : D i e f ü n f Raucherkarexpedit ionen 1979—1983 waren ein gro
ß e r E r fo lg ; nicht nur, weil soviel Neu land gefunden und vermessen wurde und 
die R a u c h e r k a r h ö h l e auf der ö s t e r r e i c h i s c h e n „ H ö h l e n r a n g l i s t e " Stufe u m 
Stufe emporkletterte, sondern vor a l lem deshalb, weil innerhalb dieser Exped i 
t ionen eine g r o ß e Z a h l v o n Forschern, die s ich in Herkunf t , A l t e r , Beruf, Welt
anschauung u n d vor a l lem i n der Auf fassung v o m H ö h l e n f o r s c h e n z u m Tei l 
erhebl ich unterschieden, vierzehn Tage lang auf engstem R a u m zusammenle-
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ben konnten und trotz mannigfalt iger Probleme und mancher Hindernisse 
einem gemeinsamen Z ie l zur V e r f ü g u n g standen. W i r haben die Raucherkai 
h ö h l e kennen- und dadurch selber viel daztigelernt. W i r konnten durch die 
Arbe i t in dieser H ö h l e sehr viele Erfahrungen h ins ich t l i ch Planung und Orga
nisation, Befahrungstcchnik, Dokumenta t ions technik und modernen Aus
r ü s t u n g s s t a n d a r d s sammeln, die den Nachfolgeunternehmungen (Feuertal
expedi t ion, A l t a r k ö g e r l e x p e d i t i o n ) zugute kamen. 

D e r erfolgreiche A b l a u f der Exped i t ionen hatte seine Voraussetzungen in 
einer breit angelegten und rechtzeitigen Planung. D e n „ L e g i o n ä r e n " unter den 
H ö h l e n f o r s c h e r n (jene, die zu Hause mit fertig gepacktem Transpo r tge rä t auf 
die interessanten Ein ladungen warten bzw. sich selbst einladen) ist der U m f a n g 
solcher Vorbereitungsarbeiten meist nicht sehr b e w u ß t . De r obe rös te r rc i -
chische Landesverein war bei dieser P lanung dem Expedit ionslei ter eine tat
kräf t ige U n t e r s t ü t z u n g . 

H i e r eine stichwortartige A u f z ä h l u n g : Vereinbarungen bezüg l i ch H ü t t e n -
und Mater ia lse i lbahnbenutzung sowie mit den z u s t ä n d i g e n Organen f ü r F o r s t -
und Jagdwesen, Genehmigungen fü r die F o r s t s t r a ß e n b e n u t z u n g , Beschaffung 
v o n Mater ia lze l ten , Versand der Ein ladungen nach f ikt iver Koord ina t ion von 
Wissen , K ö n n e n u n d W o l l e n der Tei lnehmer , Vorbesprechung mit wissen
schaf t l ichen und dokumentat ionstechnischen Experten sowie der eigenen 
Expedi t ionscrew (Katasterwart, Mate r ia l wart), Vergewisserung ü b e r das Vorhan
densein des v o m Vere in zugesicherten Materials . Anwerben von „guten G e i 
stern" f ü r den S e l b s t v e r s o r g e r - K ü c h c n b c t r i e b in der H ü t t e , nach Einlangen der 
A n m e l d u n g e n Korrektur des f ik t iven Koordinat ionsplanes , telephonisches 
Nachfragen bei nichtangemeldeten Te i lnehmern , von denen man w e i ß , d a ß sie 
gekränk t s ind, wenn man sie i m Falle unangemeldeten Erscheinens heimschik-
ken m ü ß t e , genaue Informat ionen an Te i lnehmer ü b e r Treffpunkt fü r Mater ia l -
transport, erste Presseaussendung wenige Tage vor Expedi t ionsbeginn, Beschaf
fung v o n Pressephotos, Zusammenstel len der eigenen A u s r ü s t u n g , vermehrt 
um die Utens i l i en des E x p e d i t i o n s b ü r o s (Formulare f ü r Fahrtenprotokollc , 
Koordinatenberechnung, A u f n a h m e von A u ß e n o b j e k t e n , Mi l l ime te rpap ie r 
etc.) . . . 

B e i m Eint ref fen auf der Ret tenbachalm war der Expedit ionslei ter immer 
sehr ü b e r r a s c h t , was (wen) die Te i lnehmer alles mitgebracht hatten: Frauen, 
Freundinnen , H u n d e , C a m p i n g a u s r ü s t u n g zur Versorgung neben der H ü t t e , 
n icht angemeldete Kol legen usw. Diese Ü b e r r a s c h u n g wich nach den ersten 
Tagen meist dem Erstaunen (Entsetzen) d a r ü b e r , was die Tei lnehmer alles nicht 
mitgebracht hatten: Spitzeug, H a m m e r , V e r m e s s u n g s b ü c h l e i n und Schreib
zeug, Reservebattenen und -brenner, B r e n n e r b ü r s t c h e n , Gur ten , Verbands
zeug, Schle i f säcke etc. Der Expedi t ionsle i ter wurde in der Folge oft mit dem 
Inhaber einer Verleihzentrale oder eines A u s r ü s t u n g s v e r m i t t l u n g s b ü r o s ver
wechselt. 

U m e i n i g e r m a ß e n über die Le i s tungs fäh igke i t der Te i lnehmer i m Bi lde zu 
sein, war eine Skala v o n A bis G entworfen worden, anhand der sich jeder Te i l 
nehmer am Anmelde fo rmu la r b e z ü g l i c h seines Niveaus deklarieren sollte: 
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A : Hor izon ta le H ö h l e n t e i l e ohne schwierige Engstel len, 
B : Hor izon ta le H ö h l e n t e i l e mit schwierigen Engstel len, 
C : E inse i l technik i n S c h ä c h t e n bis 20 m ohne Umsteigste l len, 
D : Einse i l technik i n tiefen S c h ä c h t e n mit Umsteigstel len, 
E : W i e D , a u ß e r d e m Erfahrung i m Anbr ingen v o n Seilbefestigungen, 

A n w e n d u n g küns t l i che r Kle t te rh i l fen , 
F: Tauchen i n H ö h l e n , 
G : H ö h l e n r e t t u n g , ü b e r das al lgemein notwendige G r u n d k ö n n e n hinaus

gehende Kenntnisse und Erfahrungen. 

E i n Fehler war, d a ß hierbei nirgends nach der Fähigkei t z u m Vermessen, 
Vis ieren und Planzeichnen gefragt worden war. Vor al lem Planzeichner gab es 
selten; es war geschicktes Ein te i len der Gruppen (je 3 bis 4 Forscher) notwen
dig, um zu verhindern, d a ß sich die Planzeichner auf ein bis zwei Gruppen kon
zentrierten und die restlichen Forscher ihre Ergebnisse nur m ü n d l i c h über l ie 
fern konnten . O b w o h l einige Tei lnehmer die Raucherkarexpedit ionen of fen
s icht l ich mit e inem Ausbi ldungscamp verwechselten und es mitunter w i rk l i ch 
nicht leicht war, alle ihren Fäh igke i t en g e m ä ß einzusetzen, waren an manchen 
Tagen bis zu sieben Gruppen gle ichzei t ig unterwegs, was bei der labyrinthart i 
gen R a u c h e r k a r h ö h l e genau der richtige Expedit ionsst i l war: Das systematische 
Aufarbe i ten der Fragezeichen am Plan f ü h r t e immer wieder, oft nach unange
nehmen Durststrecken, zur A u f f i n d u n g ergiebiger Neu landzonen . 

D i e t äg l iche B e s c h ä f t i g u n g w o m ö g l i c h eines G r o ß t e i l s der Expedi t ions
tei lnehmer in der H ö h l e oder i m G e l ä n d e war auch aus einem anderen G r u n d 
anzustreben: D i e alte Ischler H ü t t e war durch die g r o ß e Zah l der H ö h l e n f o r 
scher über las te t . D a ß die H ü t t e n w i r t e (1979 die legendäre K r a t k y - M u t t i , ab 1980 
die Famil ie Lechner) w ä h r e n d der f ü n f Expedi t ionen sich den H ö h l e n f o r s c h e r n 
i m m e r sehr entgegenkommend und ve r s t ändn i svo l l gezeigt hatten, m u ß ihnen 
hoch angerechnet werden. Der Expedit ionslei ter war b e m ü h t , die erwachsen
den Belastungen m ö g l i c h s t gering zu halten. Für diese B e m ü h u n g e n zeigten 
manche H ö h l e n f o r s c h e r relativ wenig Ver s t ändn i s . O f t waren es nur Kle in igke i 
ten, die aber i n der Summe u n n ö t i g e Spannungen erzeugten: das Liegenlassen 
schmutzigen H ö h l e n m a t e r i a l s vor dem H ü t t e n e i n g a n g , das tagelange Her
umsitzen i n der H ü t t e bei Schlechtwetter, was der H ü t t e n w i r t i n w ä h r e n d des 
Tages kaum erholsame Stunden l ieß (die Abende und Kochze i t en waren ohne
h i n ein g r o ß e r S t r eß f ü r sie) usw. Besonders bedenklich war dies 1980 und 1981, 
was den Expedit ionslei ter v e r a n l a ß t e , ab 1982 die Te i lnehmerzahl zu verrin-

g e r n -

U m den U b e r b l i c k zu erhalten, was wo d u r c h g e f ü h r t wurde, hatten wir ein 
eigenes Formula r f ü r das Fahrtenprotokol l entworfen, i n dem vor Abgang von 
der H ü t t e die Tei lnehmer, die Abmarschzei t , die voraussichtl iche R ü c k k e h r 
zeit , der beabsichtigte Einsatzort , die geplanten Arbe i ten und das mi tgenom
mene Befahrungs- und Vermessungsmaterial eingetragen wurden. N a c h der 
Tour m u ß t e n das Ergebnis i n K u r z f o r m und der Verbleib von Mate r i a l eingetra
gen werden, desgleichen, wer fü r die Vermessung und eheste Datenauswertung 
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verantwortlich zeichnete. Nach M ö g l i c h k e i t wurden noch w ä h r e n d der Expe
d i t ion Koordinatenberechnungen und Reinzeichnungen auf Mi l l imete rpap ie r 
erledigt. 

Bereits nach der Exped i t ion 1979 war klargeworden, d a ß im H i n b l i c k auf 
eine z w e c k m ä ß i g e kartographische Dokumenta t ion die Ums te l lung vom „Teil
plansystem" auf das „Tei lb la t t sys tem" erfolgen m ü ß t e . Dank M a r t i n Kasperek 
als Katasterwart und unter M i t w i r k u n g von G ü n t e r S tummer (Institut f ü r 
H ö h l e n f o r s c h u n g des Naturhistorischen Museums in Wien) gedieh das Kar
tenwerk der R a u c h e r k a r h ö h l e i m Laufe der Jahre so weit, d a ß nun ernsthaft die 
Herausgabe des Raucherkar-Atlasses in Angr i f f genommen werden kann. 

Sehr wicht ig fü r die Erfolge der Expedi t ionen war die Beherrschung der 
Einsei l technik, die seit den siebzigerjabren zunehmend in Osterreich F u ß g e f a ß t 
hatte. Dadurch war es mög l i ch geworden, mit der konsequenten Aufarbei tung 
der zahlre ichen Schachtfortsetzungen der R a u c h e r k a r h ö h l e z u beginnen. Im 
Laufe der Expedi t ionen stellte sich allerdings heraus, d a ß zwar f ü r die umfas
sende Wei ter forschung in fast allen Tei len der H ö h l e S c h a c h t a u s r ü s t u n g 
notwendig war, die von f r ü h e r bekannten, aber nicht oder unzureichend befah
renen g r o ß e n S c h ä c h t e jedoch mit einer einzigen Ausnahme nicht in großes 
Neu land f ü h r t e n . D i e meisten enden in unschl iefbarcn Canons oder ü b e r h a u p t 
ohne Fortsetzung. Led ig l i ch der 100 m tiefe Kantenschacht wurde zum Zugang 
fü r ein ausgedehntes und weitverzweigtes Horizonta lsys tem. 

W ä h r e n d der Expedi t ion 1983 wurde deut l ich, d a ß es sich wohl fü r Jahre 
um die letzte G r o ß e x p e d i t i o n zur Erforschung der R a u c h e r k a r h ö h l e handeln 
d ü r f t e . Abgesehen v o n einer gewissen O r g a n i s a t i o n s m ü d i g k e i t des Expedi
tionsleiters und einer zu erwartenden Ä n d e r u n g in den Grundvoraussetzungen 
durch den Neubau der Ischlcr H ü t t e sprachen vor al lem zwei forschungsspezi
fische G r ü n d e fü r eine K o n z e p t ä n d e r u n g : Erstens verdiente die 1983 erstmals 
d u r c h g e f ü h r t e Feuertalexpedition als neuer Expedit ionsschwerpunkt angese
hen zu werden, was durchaus auch im Sinne der Raucherkarforschung war, 
denn der Z u s a m m e n s c h l u ß beider H ö h l e n s y s t e m e galt schon lange als Traum
ziel der gesamten regionalen F l ö h l e n t o r s c h u n g . Zweitens hatten die For
s c h u n g s m ö g l i c h k e i t e n der R a u c h e r k a r h ö h l e eine gewisse S ä t t i g u n g erreicht. 
Neu land war mit einer Ausnahme nirgends mehr greifbar. Die Expedi t ion 1983 
war eigentl ich schon ganz auf die vorhersehbare Wei terentwicklung eingestellt: 
M i t einer A u ß e n v e r m e s s u n g auf Theodol i thbasis wurden Feuertalsystem und 
R a u c h e r k a r h ö h l e aufeinander bezogen, und die beiden wesentlichen Erlolge 
dieses Jahres sprachen ebenfalls f ü r die geplante Weichenste l lung: die Entdec
kung der A h a r k ö g e r l h ö h l e nach f ü n f j ä h r i g e r Sucharbeit durch Gerald K n o 
b loch und die Befahrung der gewaltigen Neulandregionen unterhalb des Kan
tenschachtes als Ergebnis einer f ü n f j ä h r i g e n H a ß l i e b e des Expeditionsleiters zu 
diesem Schacht. 

Expedi t ionstechnisch waren die Vor s töße in diese Tiefenregionen der 
R a u c h e r k a r h ö h l e eine g roße Herausforderung, basierend auf einem mit viel 
Liebe und M ü h e eingerichteten Luxusbiwak und auf dem Einsatz eines akkube
triebenen Bohrhammers , der neue Dimens ionen der Sicherheit innerhalb der 
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Schachtforschung und auch neue M ö g l i c h k e i t e n der Fortbewegung in Schloten 
und bei Schachtquerungen schafft . D e r erste Forschungseinsatz 1986 in der 
R a u c h e r k a r h ö h l e kann daher die Que rung des Kantenschachtes sein, wo uns 
auf der dem Einstieg g e g e n ü b e r l i e g e n d e n Seite ein g r o ß e s L o c h erwartet. 

Deckenkarren — Ein Beitrag zur Speläogenese 

Von Dietmar Kuffncr (Ebensee) 

Unter Deckenkarren verstellt man „Kar ren , die als Rinnen oder R i l l e n mit 
bedeutender Längse r s t r eckung in die H ö h l e n d e c k e nach oben h in eingeschnit
ten s ind" (Tr immel , 1965, S.17). Dieser anerkannten D e f i n i t i o n stehen die 
unterschiedlichsten Aussagen ü b e r die M ö g l i c h k e i t e n der Entstehung dieser 
Formen g e g e n ü b e r . Be i meinen Untersuchungen in der R a u c h e r k a r h ö h l e 
konnte ich unter Zuh i l f enahme der bestehenden Theor ien wesentliche Teilas
pekte der En twick lung der Deckenkarren erkennen, die auch als ein Beitrag zur 
Gesamtgenese der R a u c h e r k a r h ö h l e zu werten sind. 

In der R a u c h e r k a r h ö h l e s ind Deckenkarren — und Reste davon — weitver
breitet. Neben den V o r k o m m e n i m Langen Gang , M ä r c h e n g a n g , S ü d g a n g , Aus-
seergang, Teufelsschlund etc., sind i m Deckenkarrengang die ausgedehntesten 
und am besten erhaltenen Formen zu f inden . Der Deckenkarrengang erstreckt 
sich vom tiefsten Punkt des Blockabstiegs stets ansteigend bis z u m Lehmsattel 
vor dem Riesendom. D i e Deckenkarren sind dabei auf einer Strecke von 90 m 
und einer maximalen Gangbreite v o n 15 m ausgebildet. D i e R a u c h e r k a r h ö h l e 
stellt damit das umfangreichste V o r k o m m e n v o n Deckenkarren in Ös t e r r e i ch 
dar. 

D i e Deckenkarren selbst sind meist 30—50 cm tief in die H ö h l e n d e c k e ein
gesenkte R innen , die sich, v ie l fach verzweigend, Zehner von M e t e r n dahinzie
hen. V o n unten betrachtet bemerkt man, d a ß sie oft ganz b e t r ä c h t l i c h m ä a n -
drieren. Weiters konnte festgestellt werden, d a ß die Deckenkarren durchwegs 
schichtgebundene Formen sind: Die Karrenfirste liegen auf einer Ebene, die 
die Ver l änge rung einer S c h i c h t f l ä c h e darstellt. Der ü b e r w i e g e n d e Te i l der Kar
ren endet auch ta t säch l ich nach unten in einer ebenen F läche . Runde Formen 
sind seltener. 

Der Deckenkarrengang folgt dem etwa südwär t s gerichteten Schich t fa l len , 
K l ü f t e und Verwerfungen sind so gut wie keine zu l i nden . 

D i e Untersuchungen zur K l ä r u n g der Genese der Deckenkarren waren 
durch folgende Fragen geleitet: 

1. Unter welchen r ä u m l i c h e n Bedingungen entstehen sie? W a r bei ihrer 
Entstehung das Raumpro f i l entsprechend dem heutigen (5—15 m Breite, 1,5— 
2,5 m H ö h e ü b e r der Konvakuat ionssohle) schon vorhanden, oder ist die Sohle 
erst n a c h t r ä g l i c h tiefergelegt worden? 

157 

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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Die Höhle

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: 037

Autor(en)/Author(s): Eisenbauer P. Jeremia

Artikel/Article: Die Entwicklung der Expeditionsorganisation und -technik am
Beispiel der raucherkarhöhle seit 1979 153-157

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=6645
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=33028
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=133954

