
Eine karsthydrographis&e Studie uber das 
Hohlens und Dolinengebiet von St. Kanzian 
und .Diva8a auf der Triester Karsthohff ache 

(Auszugsweise Zusammenstellung der ca. zgo Seiten um- 
fassenden Studie mit 41 Abbildungen und 61 Text- 

skizzen, sowie 8 Platitafeln) 

1 Von der 

Tedinisdien Hodischule zu Miinchen 
zur Erlangung der Wurde eines 

Doktors der tedinischen Wissenschaften 
(Doktor Ingenieurs) 

genehmigte Dissertation 

Vorgelegt von 

. Diplom=Ingermieur R o b e r t  Oedl 
aus Salzburg 

! 
' - -- - 

Referent : Korreferent : 

ieimer Hofrat Professor Geheimer Hofrat Professor 
jr. Konrad Oebbeke Dr. Sebastian Finsterwalder 

Tag der Annahme der Dissertation: 24. Mai 1924 
Tag der mundlidien Prufung: 3. Juni 1924 



' SOCI 
SEZI 



. > - In Vier Abschnitten versuh t  der Verfasser das HohIen= und Dolinengebiet 
zwisden St. Katizian und DivaEa, besonders den derzeit erforschten unterirdisieri 
Rekalauf, in -einer ges&lossenen Monographie darzustellen. Hiebei wurden s a m t -  
liche 'Gruppenwissens&aften der Speliiologie beriicksichtigt, soweit sie f ~ r  eine 11arst= 
hydrbgraphisdie Studie in Betraht kommen. 

Der  erste Abschnitt Ai lgemeines  u n d  H i s t o r i s h e s  ihber d e n  R e k a l a u f  
umfabt die g e o g r a p h i s c h e  B e s i r e i b u n g  d e s  R e k a l a u f e s  vom QgeIl= 
gebiet bis zum »See des Todesc. Durch einen Syphon setzt s i i  von hier 5% der 
unteriraisde FfiiBlauf in unbekannten Hohlraumen bis zu den zahlreiien ufer=? 
nahen Qgellen des Triester Meerbusens fort. Durch Hohwasssrbeobaditungen in 
der KaEna Jama und der TrebiC=Grotte konnte: der mutmabliche unterirdisdie Reka- 
lauf annahernd festgestellt werden, der d u r h  Farbungsversuche und chemisie Unter= 
s u h n g e n  eine weitere Feststellung gestattete. 

Samtliche diesbeztigfiche Forschungsergebnisse werden hier beshrieben und 
kr i t i s i  behandelt. Auch die E r f o r s ch u n g s g e s chicti t e des derzdt bekannten 
unterirdishen Rekalaufes, sowie des gesamten Hohlengebietes zwischen St. Kanzian 
und,DivaEa wird in diesem Abschnitt gesiildert. 

V o n  besonderer Bedeutung zur Ausarbeitung der vorliegenden Studie ist das 
Kapitel uber die ausfuhrliche L i t e r a t u r b e s p r e i u n g, die alle Veroffentlihungen 
enthalt, die sidi auf da$ vorliegende Hohlengebiet beziehen. Beinahe hundert Arbeiten 
in deutscher, franzosisier und italienischer Sprache werden hier aufgezahlt uhd ihr 
wesentlichster Inhalt auszugsweise wiedergegeben, so da0 diese ZT.usammenstellung 
als .eine selbstandige bibli~gra~hische Arbeit angesproien werden darf, 

, Der  zweite Abschnitt gilt der morphologiscben Bescbreibnng der H o h l e n  
u n d  D o l i n e n  zwischen St. K a n z i a n  rand DivaEa. V o r  allem wird hier der 
» u n t e r i  r d i s  i e R e  k a l a u f~ von  der ersten Flubschwinde bis zum »Sce des 
Todesc- beshrieben. Unte r~ tu tz t  durch zahlreiche Abbildungen und Qgerschnitts 
skizzen, sowie mebrere GrundriB= und AufriRplane, gibt der Verfasser"ein genaues 
Bild der gr6Bten Karsrhohlenraume, die von einem standigen Wsser lauf  durcheilt 
werden: 

Die Reka, deren Qvellgebiet bei Podgraje nordlicb von C a s ~ u a  ari deri Abs 
hiingen der Berge LiSEic und Dletov liegt, gelangt nach iiber 50 km'langem Laufe 
durch das wasserundurchfassige Eocangebiet, den triassischen Sandsrein, in das Kaiks 
steingebiet der Triester Karsthochffache. Ihr Niveatr senkt s i i  hiebei von fast 600 m 
auf 340 m Seehohe. In der Nahe  der Ortschaft Naklo durchflie0t sie ein wildes 
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Karsttal, dessen Seitenwande in sdiroffen Kalkwanden unvermittelt von der Karst* 
hochfliiche zur Talsohle abfallen, die zu Zeiten reicherer Niederschlage fast zur 
Ganze vom Rekalauf bedeckt wird. Nach kaum 5 km langem Lauf, der zumeist 
nordwestlich gerichtet ist, tritt sio unvermittelt durch eine groBe FluBschwinde in 
die erste Hohle ein, die mit 300 m Langenausdehnung in Westrichtung die erste 
Kalkbarre dr~rchbricht, auf der di: Ortschaft St. Kanzian (qzz m Seehohe) liegt. 
Unmittelbar westlich davon offnen sidi in der Karsthodiflache zwei trichterformige 
Dolinen, die am Gruilde von dem RekafluB durchbraust werden, Die »Kleine« 
und »GroBe Doline« wird durch eine sdimale Felsenrippe, der zweiten Kalkbarre, 
getrennt. Die »Riesentorklamm«, eine 50 m lange Durhgangshohle, gestattet hier 
der Reka den DurchfluB. In der westlidi gelegenen »GroBen Doline(( l i eg  der 
Rekasee, aus dem die Reka weiter nach W e s t  durch die dritte und letzte FluB= 
schmiiide in die eigentlichen Rekahohlen abstromt (270 m Seehohe). Zwischen 40 
und 50 m Hohe oberhalb der Sohle der »GroBen Doline« liegen die schon Iangst 
auBer Tatigkeit gesetzten AbfluBhohlen fruherer Zeiten. Nach Norden fuhrt die 
sTominzgrotte« und nach W a t e n  oberhalb der gegenwartigen FluBschwinde die 
»Schmidlgrotte« und die »Tunnelgrottec, die mit den Hohlen des Rekaiaufes in 
Verbindung sreht. 

Von,der letzten FluBschwinde flieBt die Reka auf eine Lange von zoo m n a h  
Westen. Hier biegt ihr Larrf plotzlich auf 250 m Lange nadi strenger Sudriditung 
ab, um im »Mhllerdom« auf Nordwesten zuruckzubiegen und nach einer i400 m 
langen Hohlenstrecke im »See des Todes« zu enden. Bis zum »Martelsee<< und 
dem anschlielienden »Syphonschlupf«, der kurz vor dem ,>See des Todes« gelegen 
ist, stromt die Reka als Gravitationsgerinne, wobei die Hohlenprofile eine durch- 
schnittlidie Hohe von 50-70 m, im »Marteldomi< fast sogar bis ioo m, erreichen. 
In der sMarhesettihohle« uild beim »See des Todes« (zoo m Seehohe) ubertrifft 
die Profilhohe nidit mehr als 6 m. Unsere eingehenden Untersuchungen uber den 
Abstrom der Reka iin letzten Teif des erforschten unterirdischen Laufes si& in 
einem eigeneii Kapitel dargelegt. 

N u r  wenige Seitenhohlen konnteii an der durch den Wasserlauf durhffossenen 
Hdhlenstrecke gefunden werden. Unmittelbar westlich der letzten FluBschwinde 
liegt. nur die ho& gelegene »Brunnengrotte«, wahrend 6 0  m ober dem »Miillersee« 
die tropfsteingeschmuckte »Lutterothgrotte« mit 500 m fast horizontal verlaufender 
Gangstredie cibzweigt. 

Kaum 2 km nordwestlidi vom »See des Todes« liegt, der schauerliche. Schlund 
der K a 6 n a J a  m a. Durch eine Doline gelangt man zu4  einem z i5  m senkrecht.in 
die Tiefe fuhrenden Schad~t  mit mehreren Metern Profildurchmesser, der ofters von 
stehengebliebenen Felsenrippen unterteilt ist.. - 

A m  Schachtgrund iin ».Eingangsdom« t~ifft  inan auf mehr oder weniger horizontale 
Hohlenstreken, Der »Ostgang« (Hankegang) fuhrt 800 m weit und zeigt oft 
schones kreisformiges Profil, seine Sohfe ist fast durchwegs mit reidien Lehm- 
ablagerungen be&eckt. Nach W e s t  fuhrt iiber eine steile Felswand der kleiner 
dimensionierte %Westteil« oder die »Marinits&hohle«. Die Hohlensohle ist im 
Gegensatz zum .Ostgang meist mit wilden Deckenversturzbfocke iibersat. Reiche 
Tropfsteinbildungen schmudren besonders die »Prachthaile« und ein stufeiiformiges 



S&achtsystem, das zur »Unheimli-dien Hohle« hinableitet. Diese tief~t erteichte 
Stelle liegt 305 m unter der Karsthodifladie. Beinahe die gleidie Tiefe erreicht man 
dur& die uRakahalle«, die sidi vom »Eingangsdom« steil nadi Suden absenkr. 

Sobald im Oberlauf der Reka reiche und Ianger andauernde Niedersdilage auf= 
treten, dringt das ~berfallswasser der unterirdishen Reka durh  die tiefst gelegenè~ 
Hohlenteile in die K a h a  Jama ein, die sonst bis auf einige Siker~assereinbrudie 
und einzelne stehende: H6hIenwassertumpel vollstandig trodwn ist. 

Die K o  s o v a  Jam a befindet sidi nur 430 m nordastlidi der Eingangsdoline 
zur KaEna Jama. ATs Typus einer ausgesprohenen Bruchfugenhohle erreiht maa 
in i50 m Tiefe den versturzten Scfiahtgrund.. Marinitsdi erforschte sie vornehmlih, 
um einen Susammenhang mit dem nrrr i50 m entfernten »Qstgàng« der K a h a  Jama 
zu finden, der leider nicht vorhanden ist. 

N6rdIich des Einganges zur KaEna Jama Iiegt die bis zu 700 m lange und 70 m 
tiefe »Bukovnik=Doline«. Im untersten Teil der senkredit abfallenden Dolinen- 
Nordwand offnet sidi der fast 50 m breite und 6 m hohe Eingang zdr B u k o v n  i k= 
H 6 h le, deren tiefsr erreichter Punkt go m nnrer der Hochfla&e Iiegt. Zwei fialletrh 
artige Hohlraume sind nur durdi einen engen, teilweise versturzten Schlufvetbmden< 
Mehrere Schlote, die in den Hohlendedcen emporstre%en, zeigen die Wirkung eins 
dringender Sickerwasser. Die sakformige Gestaft der vom Eingzrnge nadi abwikts 
fuhrenden Hohlenraume bestatigen die stark vertretenen Au~fullungs~radukte 
exochthoner Hohlenverwitterung. Nodi i& Aprif werden Eisbildungen angetroffen; 
sie stempeln diese Hohlé zu einem Kaltespeicher. 

Die »K r o n p r i n z R u d  o l f = G r O t te«  (oder &iberna=~oh!e) verIauft- ifl d e ~ e  
selben BruAfugenriditung, wie in jener, die ' der Kosova Jama ihre Emsteliung 
verdankr. Mit 600 m Gesamtlange stellt sie eine in sudwestlicher Richtuag v&= 
laufende mehr oder weniger horizontale Holilenstreke dar. Den Eingang zu ihr 
gestattet eine nadi unten geoffnete Doline, die in die horizonta!e Hohlenstretke 
mtindet, Die Hohlensohle ist vorwiegend mit Versturzmaterial bedekt, auf dem 
si& reiche Sinterbildungen vorfinden. Mehrere Sikerwassereinbruche haben Sddote. 
und Sdiahte auskorrodiert. 

Sudwestlii von IvIatavun, kaum i km entfeint, offnet si& auf der Karstg 
hochflahe ein dreiteiiiger Abgrund, der in 50 m Tiefe zum Grund der Eingangs- 
halle der l i e g e n g r  o t t e« fuhrt. Sie besteht aus mehreren awinander folgenden 
Hohlrgumen, &e bis zu yo m hodi und mandimal sogar breiter sind. Auf zahl- 
reihen Dedcenversturzen haben si& die versdiiedensten Sinterformen gebildet. 
Im Bodensdiutt der Eingangshalle grub Szombathp *viefe romisdie Funde arrs, die 
wahrscheinlih, von groBen Opferfesten; die an der Oberflache stattfanden, her~fihren 
durften. 

Audi  die F a  l k e n - J a m a (oder Kmchenhohle), .&e kaum zoo m ostlid~ ddèr 
Fliegenhohle durch eine stark zerkluftete Doline .ihren Eingang besitzt, wies reidie 
Knohen- und Bronzefunde auf. Ihr einzigrr Hohlraum besitzt nur 60 m Laiige 
und ist. steil der aflgemein vorherrsdierideti Schichtlage entsprehend nach Stidwes~ 
geneigt. Ihr tiefster Punkt ist mit Lehm erfullt und liegt 60 m unter der Eingangse 
doline, die ubrige Hohlen~ohle ist mit Sdiuttrnaterial, in dem die Funde ar~sgegraben 
wurden, bededrt. . . 
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Auf der Karsthochfladie zwiddien der RzkahohIe und den Ortschafteti-Oradi$+ 
und LeieCe liegen nodi eine Reihe von kleineren S di a ch t e n, die alle nur. geringe 
Tiefen erreidien, da ihre weiteren Fortsetzungen verstiirzt Sind. Trotzdem beweisen~ 
sie uns die hohlensdiaffenden- Krafte, die auf Sickerwasser zur~ckzofuhren gsind, 
die Iangst in den nordsudlidi vertaufenden Bruchfugen, welhe im Hohlengebiet. 
besonders, vorherrsdiend ausgepragt sind, tatig waren. 

Die D o l i n e n  zwisdien St. Kanzian und DivaCa, insbesondere ihre-+eihen= 
formige- Anordnung, sind. in ,einem Si t~at ions~lan  gut. erkenntlidi dargestellt. In 
einem,eig-enen Kapitel sind ihre Lagen, GtuBenverhaltnisse und Formen besdirieben;, 

Irn Absdinitt 111 ist die Spelaogenese umfassend behandelt. Wahrend der 
vorhergehende Absdinitt sidi mit .der allgemeiilen Bescbreibung der Hohlen uncL 
Dolinen zwischen St. Kanzian und Divaea befaBt, gilt dieser Abschnitt der Dar- 
stellung uber die Bildung, Erhaltung und Veranderung dei- Hohlenraume unil des 
Hohleninhaltes. - I  

Im ersten Kapitel uber den a u t o  ch t h o n e n H 6 h l e n i n h a l t, jenen Hohlen- 
au~fuliungs~rodukten, die in den Hohlen selbst gebildet werden, wutden vom 
Verfasser die K a l C i t k o  n k r e t  i o n e n in ihrer Mannigfaftigkeit besonders aus;.. 
fiihrlidi gesdiildert. D i e  D e tk e n v e r s i n t e r u n g wurde in allen beschriebetleri 
Karsth~hlenraumen angetroffen: Ihre Formen konnten aber nur an fenen Decken= 
stellen festgestellt werden, die nidit allzuweit vom Boden der Hohlensohle entfernt 
waren. DieBeobaditungsergehnisse sind daher hier nur in niederen Hohlraumen oder 
kleinen Seitennisdien gewonnen worden. Die Formen der S o h [,e n v e r  s i  n t e r  u n g 
sind- dagegen bedeutend ausfuhrlidier besdirieben, da sie sehr gut im Bereidie des 
Besdiauers gelegen sind, Die Bildung mehrfadier Sinterdecken, die durdi Sand=, 
ablagerungen voneinander getrennt sind, ist hier von besonderem Interksse, da si< 
auf den Absatz von FluBtrkbe bei Hodiwasserubersdiwemmungen der Karsthohlens 
raume zuruckzufuhren sind. Die gewohnfidie Sinterdedre wird ja in allen Hohlen 
auBerst zahlreidi angetroffen, Widitig ict die Feststellung, daB die Sohlenversinterung, 
audi im FluBbett des unterirdisdien Rekalaufes vor sidi geht. .Eingehend werden 
hier zum erstentnal die S i n t e r b r u n n en besdirieben und die Versdiiedenartigkeit, 
ihrer Formen auf die Neigung der Sohlflache zur~ckgefuhrt. Je ein Kapitel ist auch 
der Bildung und dem- Vorkommen der Sinterbrunnen gewidmet. ' 

' Die Sinterbodenzapfen (Stalagmiten) wurden shon  in fruher ersdiienenen hohlene 
kundlidien Veroffentlidiungen ~ a h e r  besdirieben, da sie als die auffallendsten Ver=. 
treter der Kalcitkonkretionen in Hohlen jeden Besudier ob ihrer Pradit und Vielgestàlt 
in Staunen versetten. Auf die Abhangigkeit der Bodenzapfenbildung von der Tropfs- 
h ~ h e  wurde hier zum erstenmal verwiesen. Audi uber die Vereinigung des Sinter= 
bodenzapfens mit dem daruberliegenden Deckenzapfen und der Saulenbildung werden 
hier Beobachtungen mitgeteilt. Bei den tausenderlei W a ndve r  s i n t e r un ge n konnte 
der Verfasser auch nur besonders auffailende Erscheinrrngen erwahnen, wit-daS 
aufierordentlidi sasdie Wadistum der Sinterwand bei der »Regengrotte« und die merk= 
wardige Sdiwarzfarbung der sonst blendend weiBen Wandversin~erungen, die auf 
Fledermausguano zuruckzufuhren ist. 
: Die Reiihaltigkeit der Sai n t e r f a  l l e wrrrde in zwei Gruppen gesdiied~n, inx 

solche, deren Ursprung aus einer wagrechten Spalte, oder jene, die aus einer senkrechtan 



Spalte oder- Bruchfuge erfòlgt. An inehreren Beispielen ,wird dieser wesentliche 
,Unters&ied beschrieben.. , - 

"h-dem Kapiteluber das V o r r k o r n m e n  d e r  K a l c i t k o n k r e t i o n e n  wi2d di6 
ooi&tige Tatsadie festgestellt, da0 dieselben in aktiven Wasserhohlen fas t  ebenso zahl- 
rei& vertreten sin& wie in allerr anderen Trockenhohlen, die bis jetzt als die einziga 
Hohlraume galten, in denen Kalcitkonkretionen zingetrofen werden konnen: S e l b s ~  
verstandlich,ist die Bildung von Tropfsteinfiguren im FluBKett.von unter i rdisbn 
Wasseiliirrfen &drt m6giirh, da die abstromenden Wassermengen den von dei- Decke 
abfaIlenden Wassertropfen mit sich rei0en und ihm keinen festen Platz zum*Sintsrz. 
absatz gewiihren. Die Wand= nnd Solilenversinterung ist aber in solchen Wasser* 
hohlerr ebenso . stark vertreten wie bei anderen Trockénhohlen; N u r  sind alle 
vorstzhènden Sinterbildungen*dur& die Erosionskraft des FluBlaufes, der bei HO&= 
wasser si& ~ s f t  .von einem Grauitatlonsgerinne m ein Druckgerinne verwandeln 
kan$abgiesrhliffen, Deckenzapfenbildungen werden d a m  of t  durrh Trift=Gegenstande, 
wie miigefiihrte Baume, Balken und Baumwurseln, abgeschlagen, 

.'DurQ diese Festsrellung sowie d u r i  die beobachtete Tatsache, daB dek 
Feuhtigkeitsgrad der Hohlenluft in Wasserhohlen, ebenso wie ih Trockenhohled, 
fa& gler'& ist uiid 'intmer an der GTenze;der Sattigung liegt, kohnte der-Ver- 
fas52r imSKapitef fiber die B i l d u n g  d e r  K a l c i t k o n k r e t i o n e n -  h e r v G  

I 

hebea, dàB die Ei ts tehuhg von Snterbildungen 'nicht auf die Verdunstnng des 
LilcithaItfgen W~sserfropfens allein~zuriick'zufuhren ist, sondern g e ~ i s S e  physikalY&e 
und' diemfsrhe Prozesse vorliegen, die einer spezielfen Untersuchung -uhd  Auf=  

. , 
"P klarung bedurfen. ' 

Die Beobahtungen uber den d e p o n i e r t e n H o h I e n i n h a l t, jene festen 
Stoffe, die auBerhalb der Hohle gebildet wurden und nur in den Hohlenraumen 
abgelagert werden, ergaben bis auf die hydrisrhen Ablagerungen, die besonders 
durch die Rekahochwasser eingeschwemmt werden, nur geringe Resultate. 

Dagegen konnte der f l u k t u i e r e n d e  H o h l e n i n h a l r ,  die Hohlenwasser 
(Spelaohydrologie) und das Hohlenwetter (Spelaometeorologie) ausfuhrlidi behandelt 
werden. 

Bei dem U n  t e r i  r d i  s ch e n R e  k a l  a u  f, dem mahtigsten Hohlenwasser des 
beschriebeiien Gebietes, wurden die Gefallsverhaltnisse, die Wassermengenfuhrung 
auf Grund der Niederschlage im Oberlauf der Reka, die Hochwasserstande und 
die Uberflutungen der KaCna Jama eingehend dargestellt. 

In dem Kapitel ~ B e o b a c h t u n g e n  u b e r  d a s  H o h l e n w e t t e r «  sind die 
besdiriebenen Karsthohlenraume vorri Srandpunkt ihrer T e m p e r a  t u r v e r h a l  t n i s s  e 
in drei Gruppen eingeteilt: i .  Mehr oder weniger horizontal verlaufende Hohlen= 
strecken, die von keinem Wasserfauf durchflossen werden (Kronprinz=Rudolf=Grotte). 
z. Hohlenstrecken, die von einem standigen Wasserlauf durhstromt werden (Reka= 
hohle). 3. Hohlensaume, die von ihrem Eingang stark n a h  abwarts geneigt sind 
(alle Shachte). 

Uber den F e u ch t i g k e i t s g e h a l t des Hohlenwetters werden Iiier die ersten 
Messungen mitgeteilt, die das uberraschende Resultat ergaben, da0 die Feuditigkeit 
in den Wasserhohlen als audi in den trockenen Karsthohlenraumen .fàst gleich ist 
und beinahe ioo '10 relative Feirchtigkeit betragt. 
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' 
Deit Wo t t e  r W e cBi s e1 in den HohIraumèn der Triester Katsthochff2he und 

seine enorme Starke wird hauptsa&li& auf die Auspressuhg. zusammengedengzer 
Hol-ilknluft durcfi unterirdishe Uberschwemmngen des Rekalaufes zuriiiJrgefuhrt. 
: ', I n  dem letzten Kapitel »Ka  r s  t h o h1 e n r  a u  meu werden na& einer geologischen 

Darstèllung des hiihlenfuh2enden Kacstbesteines und seiner tehoriisdien Zerkluftung 
die Edtstehung und die spater auftretenden Veranderungen der Hohlenraume nadi 
den v7er von Prof. Kyrle aufgestellterl Entwidrlungszyklen besprodien, 
- Der vierte Absdinitt enthalt. alle bisher vor$jenommehen und vom Verfasser 

seibst ausgefuhrren Vermessungen unCAufnahmen, die si& uber das Dolinens m d  
Hiihlengebiet erstrecken. Dieser kartographis&e Teif schildert in einem eigenen 
Kapitel alle f r u h e r e n ' D a r s t e l l u n g e n  d e r  R e k a h o h t e n ,  die sdt  den ersten 
Vermessungen Hankes im Jahre 1885 6is zur  Jetztzeit besprochefi werden und 
eincn wertvollen Beitrag znr Entwiklung der H6hIenvermessung bilden: 

Die N e u a u f n a h m e n  u n d  H o h l e n v e r m e s s u n g ~ n  des Verfassers 
beschranken si& in des Haùptsà&e auf Nachmessungen shori vorher erforsditer 
H~hleriraume. Die Datstellung konnte' uberall wesentlih gegen  di^ fruheren 
Veroffentlicbungen verbessert werden. 

Da$ unmittelbare Dolinengebiet 'rrm St. Kantian, deren Sdhlffadien v ~ n  den 
Rekafluten - durcheilt werden, unterzog der ' Verfasser eirier s t e r e  o p h o t o* 
g r a m  me t r i s  &e n N e d a u  fn a h me. In mehreren Kapi$eln sind die verwendeten 
Idsti'umente, Arbeitsmethoden und die Iiiebei gewonnenen Erfahrungen veroffentlichr. 

Die Erlauterungen zu den Tafeln geben ein ausfiihrliches Bild uber ddi Ente 
stehung der a h t  Planzeidinungen, die der Studie beigefiigt sind. 
,P 
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