
cc Fir dec~ a fir dai Land))
 

Publication periodique 
du Service National de la Protection Civile 37 



u
u
u
u
u
 

112 Kran ke ntransport 
GRAND-OUCHE112 Feuer, Explosion, Kaminbrand BULLETINDE LUXEMBOURG 

Verkehrsunfall D'INFORMATION112
MINISTERE PUBLICATION PERIODIQUE 

Arbeitsunfall DE L'INTERIEUR DU SERVICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVilE-112 
Unfall im Hause112 
Oberfall, Drohungu 112 Unfalle auf Flussen oder Stauseen SOMMAIRE ANNEE 1993u
 112
 Vergiftungen INHALT NUMERO 37 
Unwetterschadenu 112 

u
u
u
u
u
u
u
u
u
 

112
 
112
 
112
 

2
 
112
 
112
 
112
 
112
 

Munitionsfunde 

Auslaufen von 01, Benzin oder chemischen 
und giftigen Flussigkeiten 

Verseuchung des Grund- und 
Oberflachenwassers 

Auskunfte: 

- Kliniken und Dienstkliniken 

- Notdienst der Arzte, Zahnarzte 
und Vieharzte
 

- Dienstapotheke
 

Oberlegungen zur Oberschwemmungskatastrophe (Editorial) 2 

Dem neuen Direktor zum Geleit 5 

Auch bei Oberschwemmungen leisten Froschmanner 
wertvolle Hilfe 10 

Erfolgreiche Instruktorentagung in Schimpach 14 

StreB und StraBenverkehr 17 

Statistiques sur les activites de la Protection Civile en 1992 20 
Gerard Wahl oder: ein Kapitel Protection Civile 37 
Unser vielseitiger Fuhrpark (I) 40 
Psychische Reaktionen auf Unfalle und Katastrophen 46 
«Colloque des Cadres '93>,: 
Bientat la nouvelle generation d'apparells recherche-personne 51 

Gewitter bringen Gefahren und Schaden 56 

Neue Gebaude in Mamer und DQdelingen 60 
- Wasserleitungsbruch112 Die geistig-seelische Situation des Notfallpatienten 62 
- Lichtpannen 57 instructeurs en secourisme, en sauvetage et 112u
 en matiere NBC u

u
u
u
 

- Versperrte Wohnungen 112 Changements dans les cadres du Service National de la 
- Eingeschlossene Personen Protection Civile 

112
 in Fahrstuhlen 

12 - Abschleppdienst fur Fahrzeuge 

112 kurz,

112u
 in siimtliEhen Datfiillen: 112
u
 112
 

70 

68 



Editorial 

berlegungen lur Uberschwemmungskalastrophe
 

Bei der Uberschwemmungskatastrophe vom 12. und 13. Januar 1993 
waren praktisch al/e 24 Interventionszentren der Protection Civile 1m Einsatz, 
die gleiche Feststellung gilt filr die EinheUen der Freiwilligen Feuerwehr _ 
wahrend langen schlaflosen Stunden versuchten sie mit aI/en verfUgbaren 
Kraften und Mitteln. der notleidenden Zivilbevolkerung im weitverbreiteten 
Katastrophenraum Hilfe zu leisten. Sowohl die treiwilligen Ambulanzhelfer 
wie die Mitarbeiter des Rettungs- und Feuerloschdienstes waren 24 aut 24 
Stunden am Werk. um zu retten, zu evakuieren, unterzubringen und zu 
helfen. 

Die gewaltige Hilts- und Solidaritatsaktion tand in der schwer betroffenen 
Gegend und In der breiten Offentlichkeit allseifige Anerkennung. Einmal mehr 
hat sich gezeigt, daB unsere Hilfs- und Rettungsdienste lokaler und staatlicher 
Pragung rundum die Uhr und auch rundum immer neue Aufgabenstellungen 
einsatzbereit sind und auf Katastrophen- und Notsituationen prompt und wirk
sam reagieren. Der rein materielle Wert der spontan geleisteten Hilfe ist schwer 
abzuwagen. liegt aber auBerst hoch. und einmal mehr hat sich deutlich ge
zeigt, daB auf vielseitige und schnell einsatzbereite Katastrophenhilfe auch 
in Zeiten von Abriistung und relativen Friedens einfachhin nicht verzichtet 
werden kann. 

4.460 Hilferufe 

Am ersten Katastrophentag wurden In der Notrutzentrale 112 insgesamt 
.738 Hilferufe reglstriert, die zu 483 Interventionen filhrten; am Miffwoch 13. 

Januar folgten noch einmal 1.722 Hilferute, die 147 Interventionen bewirkten. 
Gesamtbilanz: 4.460 Hilferufe und 630 Interventionen. Die Notrufzentrale 
war angesichts der wortwortlichen "Flut" von Hi/feruten die Koordinations
stel/e fUr aile national und regional geleisteten Interventlonen. Die normale 
Besetzung der Notrutzentrale konnte die antallende Arbelt nicht al/eln be
waltigen und zeitweilig waren zwolf Personen 1m Dauereinsatz, nicht wenige 
von Ihnen waren 24 Stunden ununterbrochen im Dienste ihrer Mitbiirger. 

Hier hat sich eindringlich gezeigt, daB die Leistungsfahigkeit der Notrut
zentrale nur infolge des selbstlosen Einsatzes aller Direktions- und 112-Mit
arbeiter gesichert werden konnte, und mit aller Deutlichkeit wurde k/ar, daB 
der "normale" Persona/bestand der Notrutzentrale kurztristig verstarkt werden 

Wildgewordene Elemente waren auBer Rand und Band geraten und lie8en sich auch durch 
Argumente und Theorien nicht mehr kontrolJieren . 

muB, da der "verliigbare" Persona/bestand berelts in durchaus "normalen" 
Zeiten ungeniigend ist Hier ist die Tatsache nicht zu iibersehen, daB bei 
ununterbrochenen und iibertrieben langen Arbeltszeiten menschliche Irrtumer 
nlcht auszuschlieBen sind. Mit unter Umstanden bedauerlichen und gefahrli
chen Fo/gen! 

Eine Katastrophe mit kilometerwelten Verastelungen und Gefahrenstellen 
wie dlejenige vom 12. und 13. Januar 1993 laBt slch 1m Gegensatz zu anderen 
Situatlonen wle Flugzeugabsturz. EisenbahnunglOck, Explosion in elnem 
Unternehmen usw. nicht sotort und einfachhin zentral und emheltlich abscMit
zen und organisatorisch ertassen. Nach den von vlelen Stellen glelchzeitig 
eingehenden Hilferufen kann die Intervention folgerichtig auch nicht blitz· 
schnell nach Dringlichkeit und AusmaB erlolgen, und die hler und dort laut· 
gewordenen Kritiken und gutgemeinten Anregungen rundum das zauberwort 
"Koordlnation" erweisen sich bei naherem Betrachten eher als Schlag ins 
Wasser. DaB manche BOrger in akuter Not sich selbst im Zentrum des gluck
senden Notstands sahen, war verstandlich. daB die jewells erlorderliche 
Soforthilfe aber ohne Zeitver/ust geplant und koordlnlert werden konnte, erwies 
sich in eklatanter Weise bel der binnen kiirzester Zeltfrist erforderlichen 
Evakuierung der Ettelbriicker Klinik St. Louis: 20 Ambulanzwagen von Protection 
Civile und Feuerwehr, SAMU, Rettungshelikopter und zwei Armeebusse waren 
im Handumdrehen an Ort und Stelle verliigbar, um die 110 gefiihrdeten Patien
ten iiberal/ im Land verstreut in Sicherheit zu bringen. PC-Froschmanner, 
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Ambulanz- und Rettungsheffer, Feuerwehrmanner und Ordnungskrafte sicher
ten in Ruhe und OrdnlJng und mit allergroBter Effizienz eine Rettungsaktion, 
die in ihren Grundziigen zwar "geplant'; aber in ihrer praktischen Aufgaben
stellung nicht auf Schach- und ReiBbrett vorauszusehen war. 

Angesichts der Dber viele Ouadratkilometer verbreiteten Katastrophe 
erwies die Schaffung von vier lokalen Hiltsposten in gemeinsamer Zusammen
arbeit zwischen Zivilschutz und freiwilliger Feuerwehr sich als nDtzlich und 
wirksam, wobei die Lintgener "Base nationale de support" ihr Interventions
material auf Anfrage und nach Bedart zur Verfilgung stellte. Hier mangelnde 
Koordination zu unterstellen bedeutet, an der Aealitat vorbeizusehen und 
nachtraglich in die Gefahr von Besserwisserei zu geraten. 

Noch einmal: /n der Notrufzentrale 112 wurden die Hi/ferufe entgegen
genommen und schwerpunktmaBig berDcksichtigt; in vier lokalen Leitstellen 
wurden die Einsatze im Einvemehmen mit der Notrufzentrale 112 entschieden 
und durchgefOhrt. Wenn ein GroBflugzeug abstUrzt, haben wir irgendwo 1m 
Lande eine Katastrophenstelle und die natlonale Koordlnation der Hilte muB 
sich bestatigen. Was aber, wenn gleichzeitig sieben Kleinflugzeuge an ver
schiedenen Orten abstUrzen? Auch dann muB zentral registriert und koordi
niert, aber lokal und regional interveniert werden! 

Unverzichtbare Freiwllllgenhilfe 

Wie bei groBeren Katastrophen der Vergangenheit, wie bei den Orkanen 
vor einigen Jahren und wie in hundert und tausend groBeren und kleineren 
Einsatzen im norma/en Jahresablauf hat slch einmal mehr klar erwiesen, daB 
freiwll/ige Helfer in Krisensltuationen unverzichtbar sind, Vollberuflich struk
turlerte HI/fe ist in groBeren Stadten wie Luxemburg sinnvoll und notwendig. 
Aber einmal ganz abgesehen vom Kostenaufwand ist die Freiwll/igenhilfe 
in allen umfangreicheren Katastrophen- und Notsituatlonen Jandesweiter Be
deutung eine Selbstverstandlichkelt. 

DaB immer neue Katastrophen gleichzeitig auch Mangel und Ungenugen 
bel der Materialausstattung sichtbar werden lassen, ist nur normal - bei 
den StUrmen fehlte es an Plastikplanen, um Dacher abzudichten, bei der 
Uberschwemmungskatastrophe von Mitte Januar 1993 waren etliche zusatz
Jlche Boote wl/lkommen gewesen. Das sind konkrete Lehren, die zu ziehen 
sind, aber bei Katastrophen fOhrt kein Weg an freiwilliger Mftarbeit beim Zivi/
schutz, bei der freiwll/igen Feuerwehr und bei anderen Hilfsorgimisationen 
vorbei . .. 

J. 

em neuen Direktor zum Geleit
 

Mit Wirkung vom 3. Dezember 1992 wurde Freund Leon Anen zum Direk
tor der Protection Civile ernannt. Eine ernsthafte Diskussion uber die Nach
tolge von Leon Jung hatte uberhaupt nicht stattgefunden, denn Insider wle 
Beobachter von "auBerhalb des Hauses" waren sich einig in der Feststellung, 
daB nur dar gewissenhafte und energische und vor allem auch durch Studien 
und Laufbahn bestens qualifizierte Beamte Leon Anen an die Spitze einer zwar 
kleinen, fur das GroBherzogtum aber auBerst wichtigen Verwaltung gestellt wer
den konnte. 

Der neue Zivilschutzdirektor wurde am 25. August 1943 In Luxemburg 
geboren. 1m Elternhaus mit Mutter Jeanne Nockels und FranQois Anen 
spielten Elektrizitat und Elektronik eine bedeutende Rolle, die dem spateren 
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Ingenieur-Tachniker Leon Anen ohne Zweifel richtunggebende "Impulse" 
vermittelten. Vater Fran<;:ois arbeltete nach seinen Studien im Familienunter
nehmen "Photo Anen", das heute Gbrigens immer noch gegenGber dem 
Innenministerium in der hauptstadtischen Rue Beaumont von Neffe Johny Anen 
gefOhrt wird. Fran<;:ois Anan war in seiner Freizeit ein begeisterter "Elektromann" 
und betrieb in den zwanzlger Jahren als echter Plonier den ersten Rundfunk
sender unseres Landes bis zur GrGndung der "Compagnie Luxembourgeoise 
de Radiodlffusion'·. 

Keine schwierige Berufswahl 

Bei einer derartigen erblichen Vorbelastung hatte Leon Anen keine Schwie
rigkeiten bei der Berufswahl: Nach seinen Sekundarschulstudien besuchte 
er die "Ecole technique superieure de l'Etat" in ArIon und schloB seine Stu
dien mit dem Diplom seines "Ingenieur-technicien en electronique" abo Nach 
dem obfigatorischen Militi:irdienst trat Leon Anen am 14. Juli 1966 in den 
Staatsdlenst ein, und zwar bei der von Innenminister Pierre Gregoire und 
Direktor Max Brahms kurz vorher reorganisierten Protection Civile. 

Die nachfolgenden Zeilen resGmleren eine echte Bilderbuch-Karriere mit 
den Pradlkaten Zuverlassigkeit und FleiB: 

Allmahlich und beharrlich werden die Stufen der Beamtenhlerarchie er
stiegen: Hauptlechniker, beigeordneter technischer BGrochef, technischer 

1967 nahmen Luxemburger Freiwillige an einem Kalaslrophenetnsatz In Ila/ien leil 

BGrochef, technlscher Inspektor, Ingenieur-Techniker-Hauptinspektor und 
"Ingenieur-technicien inspecteur principal 1er en rang" heiBen die Etappen 
einer Laufbahn, in deren MitteJpunkt nationale und internationale Zivilschutz
belange standen. 

Immer neue Aufgaben werden im Laufe der Jahre an die Protection Civile 
herangetragen. und immer ist Leon Anen keine Stunde zu spat, um techni
sche Aufgaben und Probleme, insbesondere 1m Warn- und Elektronik-Bereich, 
zu studieren und mbglichst preiswert zu Ibsen. Von Juli 1966 bis zum 1. Marz 
1990 ist leon Anen vornehmlich in diesen Gebieten aktiv. 

Hohe Verantwortung 

1m FrGhjahr 1990 erleidel Direktor leon Jung einen schweren Herz· 
infarkt. Wahrend seines Genesungsurlaubes und auch noch nach seinem Ab
schied vom Dienst wird Leon Anen von Innenminister Jean Spautz ab 1. Mi:irz 
1991 mit der Zivilschutz-Direktion betraut, eine Aufgabe die der beigeordnete 
Direktor zur vollsten Zufriedenheit der OberbehOrde sowie der Kaderver
tretung und Freiwilligen ausfGhrt. Am 1. November 1991 erfolgt die Ernennung 
zum beigeordneten Direktionsrat am Innenministerium und seit dem drilten 
Dezember 1992 heiBt unser "altneuer" Direktor Leon Anen. Unter normalen 
Umstanden muBte Freund Leon die Geschicke der Protection Civile bis Liber 
die Jahrhundert- und Jahrtausendwende hinaus verwalten und leiten. 

Leon Anen heiratete Monique Tourneur 1m Jahre 1968; Sohn Laurent 
wurde 1971 geboren und absolviert gegenwartig seine Ingenieur-Studien an 
der LGtticher Unlversiti:il. 

Arbeilssitzung am Direktionssilz in Luxemburg. 
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Erlauterungen fUr den Generalinspektor der ProtectIOn Civile. 

Fur den kleinen Beamtanstab der Protection Civile geMren hohe Arbeits· 
leistung und StreB zum normalen Tagesverlauf Die Beziehungen zu Kader
vertretern und Freiwilligen sind notgedrungen weniger von Autorltat und An
ordnung gepragt als vielmehr von freundschaftlieher Zusammenarbeit. Die 
"Hypothek der Kleinheit" unseres Landes wird hier ganz besonders deutlieh: 
eine Vielfalt an Material und Einsatzen sind zu "verwalten", Berichte und 
Vorschlage wollen verfaBt werden, Kontakte zu anderen Organisationen mOs
sen gepflegt werden, auch internationale Verpflichtungen sind nieht zu ver
nachlassigen. Oft wird der Achtstundentag nicht eingehalten, die anfallende 
Arbeit muB ganz einfach erledigt werden. 

KontlnulUit und Ausbau 

Wie Leon Anen 1m Wirrwarr von Sitzungen und Reprasentation und super
dringlichen Dringlichkeiten noch Zeit fOr eigene freie Zeit findet, ist sein ganz 
personliches Problem. In naher Zukunft dOrften seine Freizeltbeschaftigungen 
wohl etwas zu kurz kommen: 

Der neue Zivilschutzdirektor ist, wie bereits angedeutet ein Elektronik-Freak. 
Der knapp Aehtzehnjiihrige erwarb sein Brevet als Radio-Amateur, auBerdem 
zahlen Photograph ie, Film und Video zu seinen Leidensehaften. Dann gibt 
es auch die Begeisterung fOr die Jagd. Zusammen mit seinem fruheren Vor
gesetzten und Freund Leon Jung verbrachte er schone Stunden bei diesem 

Hobby. Und wenn dann noch ein Rest an Freizeit Obrigbleibt, denkt er an Tennis 
und Schwimmsport. 

Wie sieht der neue Direktor die Zukunft unserer nationalen Hilfsorganl
sation? 

"Kontinuitat im Sinn der von Leon Jung riehtig gesetzten Richtlinien ist mein 
wichtigstes und oberstes Zie!. Die Ausbildung der Freiwilligen zur ErfOllung neuer 
Auftrage ist anzustreben; die harmonische und wirksame Zusammenarbeit mit 
anderen 6ffentllchen und privaten Institutionen und Organisationen ist und bleibt 
wesentlich; dies gilt auch im internationalen Bereich. Aile Anstrengungen mU$
sen darauf abzielen, den Notfall- und Katastrophendienst in unserem Land im 
Interesse aller Mitburger optimal zu gestalten." 

Seit einem guten Vierteljahrhundert kennen und schatzen wir Freund und 
Chef Leon Anen als freundlichen, gerecht urteilenden. taLkraftigen und kom· 
petenten Weggefahrten. Ole Redaktion und mit ihr wohl auch rech! zahlreiche 
Kollegen und Freunde Oberall im Land wunschen dem neuen Direktor alles Gute 
bei der Losung nicht immer einfacher Aufgaben I Jean Jaans 

Kalaslropbenarzle 
Erdbeben. FlugzeugabstUrze, EisenbahnunglQck: Die Bedeutung ainer 

funktionierenden Katastrophenmedizin wurde in letzter Zeit eindringlich doku
mentiert. In Osterreich wurde die Versorgung der Bevolkerung durch ein Kom
petenzdickicht erschwert. Die Wiener Arztekammer wurde nun fUr den Tag X 
aktiv. 

In diesem Herbst soli erstmals ein Kurs fUr Katastrophenmedizin abgehal
ten werden. Zielgruppe sind aile Notfallarzte, die bereits seit zwei Jahren in spa
ziellen Lehrgangen der Kammer ausgebildet wurden. 1m Faile eines UnglQcks 
stellen sich dem Arzt zunachst organisatorische Fragen Er muB beisplelswei
se die Verletzten in Gruppen (Leichtverwundete, akut zu Versorgende usw.) ein
teilen und entscheiden, wer in welches Krankenhaus gebracht wird. 

Aber auch fUr alltagliche Unfalle ist man in Osterreich noch nicht gut ge
nug gerOste1. Die sogenannte 'Laienreanimation' k6nnte Leben retten helfen. 
Etwa 40 Prozent jener, die nach einem Herz·Kreislauf·Stillstand klinisch tot im 
Spital ankommen. k6nnten zu diesem Zeitpunkt noch leben, wenn die Erstver
sorgung funktioniert hatte, betonte der Leiter des Referates fOr Notfall- und Ka
tastrophenmedizin, Heinz Weber. 

Abhilfe wOrde ein verstarktes Angebot von Ersta-Hilfe-Kursen - besonders 
fOr SchOler, aber auch fOr PoHzeibeamte - schaffen. Die Wiener Arztekammer 
hat fOr diesen Zweck bereits 30 arbeitslose Jungmediziner als Lektoren aus
gebildet. 
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Auch bei Uberschwemmungen 
leisten Froschmanner wertvolle Hille! 

Bei der groBen Uberschwemmungs-Katastrophe am vergangenen 12. und 
13. Januar leisteten unsere Froschmanner wertvollste Hilfsdienste. Die nach
folgende Ubersicht wurde auf der Grundlage des Einsatzberichtes von Freund 
Roland Disiviscour, beigeordneter Leiter unserer Froschmanner-Gruppe, verfaBt. 

Dlenstag 12. Januar mit erstem Alarm: 
Erster Einsatz in Moestroff urn 13.00 Uhr' Zwei Personen werden mit ihren 

personlichen Gegenstanden aus einem Weekend-Haus evakuierl. 

Zweiter Einsatz in Welsdorf urn 14.30 Uhr' Eine Person und Haustiere wer
den aus mlBlicher Lage befreit. Essen wird ausgeteilt - guten Appetit! 

Drifter Einsatz in Ingeldorf von 16.00 bis 1.00 Uhr: In der Wohnsiedlung 
"Cite Clos du Verger" werden 22 Personen und Haustiere evakuiert; eine Kran
kenschwester leistet medizinische Hilte VOl' Ort. 

Rettung BUS unangenehmer Lage per Pendelverkehr. 

Mil Mann und Maus gerettet I 

An diesen Einsatzen nahmen die Kollegen Roland Disiviscour, Jean-Marie 
Greis, Paul Hermes, Germain Hoffmann und Marc Koatz teil. 

Del' zwelte Alarm am 12. Januar war eher "open end" und erforderte in 
der "Cite Longchamp" die Evakulerung von mehr oder weniger 100 MitbOrge
rinnen und -burgern, dies wohlgemerkt unter Elnbeziehen von Haustieren und 
personlichen Gegenslanden und bei regem "Pendelvarkehr" I 

In Gegenwart von Burgermeister Rassel der Gemeinde Erpeldlngen und 
vor Beenden der Interventionen wurden die zwei Wohnsiedlungen gewissen
haft Liberpriift und die zurlickgebliebenen Personen uber den Abschlu6 der Eva
kuierungsaktion informiert. 

Aile Interventionen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen 
der "Base nationale de support" in Lintgen sowle mit lokalen Feuerwehrman
nern. In einer ersten Phase der Evakuierung wurde ein Traktor eingesetzt, so
dann und bei schnell sleigendem Wasserpegel wurden aile verfOgbaren 
schwimmfahigen "Fahrzeuge" der Feuerwehr, der BN8 unter Einbeziehen von 
Fischernachen und Armee-"Zodiac" aufgeboten. Als Wassermassen und 8tro
mung immer mehr anwuchsen, muBte auf den Einsatz schwerer Boote verzichtet 
werden; auch der Armee·"Zodiac" erwies sich als zu schwer und war in "engen 
Verhaltnissen" nicht mehr zu steuern. 

Mlttwoch 13. Januar mit Daueralarm: 
Erster Einsatz in Ingeldorf urn 9.00 Uhr: Nach Explosion der Heizungsan

lage der ES80-Tankstation geht es darum, die 8tromversorung abzuschalten. 
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Zweiter Einsatz in Ingeldorf zwischen 10.00 und 12.00 Uhr: Pendeltransport 
von Personen und Essensausgabe nach grOndlichen Wohnungskontrollen. 

Dritter Einsatz in Michelau zwischen 10.00 und 11.00 Uhr: Nach zahlreichen 
Notrufen werden zahlreiche Raumlichkeiten in Begleitung von Feuerwehrman
nern eingehend kontrolliert; konkrete Interventionen sind jedoch nicht erfor
derlich. 

Vierter Einsatz in Ingeldorf zwischen 10.00 und 12.00 Uhr: Vier Heizolbe
halter mOssen in Einfamilienhausern OberprOft werden; die Entleerung der 
Behalter wlrd veranlaBt. 

Fiinfter Einsatz in Gilsdorf von 11.00 bis 12.00 Uhr: "Nur" eine Person wird 
mit ihren personlichen Gegenstanden evakuiert. Aber die Dankbarkeit ist groB. 

Sechster Elnsatz in Dirbach zwischen 10.00 und 12.00 Uhr: Vier Personen 
werden mitsamt "biens personnels" evakuiert. Die Dankbarkeit ist vervierfacht! 

Siebenter Einsatz in Dirbach zwischen 13.00 und 18.00 Uhr: Drei Wohn
wagen werden aus den Fluten herausgefischt, eine FuBgangerbrOcke wird frei
gelegt. Wohnwagen-Reste behlndern die gewaltigen FllJten - ein elendes Bild 
nicht nur fOr die Eigentiimer! Hier leistete die Luxemburger Armee mit ihrem 
Kranwagen ebenfalls wertvolle Dienste. 

AcMe Intervention in Dirbach zwischen 13.00 und 18.00 Uhr: Auf dem 
"Camping de la SOre" (facMe et devenue brusquement indomptablel werden 
weitere Wohnwagen geborgen. 

Gewaltige Fluten reiBen und treiben . 

Land unrer .. 

An dlesen global gesehen pausenlosen Einsatzen waren folgende Frosch
manner beteiligt: Patrick De Paoli. Roland Disiviscour, Jean-Marie Greis, 
Paul Hermes, Germain Hoffmann, Nico Hubsch, Franc;ois Jans, Marc Koetz, 
Michel Krank, Georges Misteri, Roland Nerini, Marcel Reiff, Fernand Ruppert, 
Marc Schmitz, GUy Schroeder, Bernard Thomas und Guy Wintersdorf. 

Roland Disiviscour dankte allen Froschmannern in selnem Einsatzbericht 
herzlich fOr ihre unermOdliche Mitarbeit und nicht zuletzt auch fUr mehrfach 
bewiesenen Mut In gefahrlichen Situationen. 

"Manoverkritik" blieb nicht aus: Angesichts der groBen Anzahl von Inter
ventionen konnten die Funkverbindungen nicht zu jedem Zeitpunkt gesichert 
werden. Bei bedeutenderen Gefahrensituationen fOr die Froschmanner-Gruppe 
ware die Sicherheit nicht mehr gewahrteistet gewesen I 

Zusatzbemerkung: Bel Evakuierungen in starker Stromung erweist "Zodiak 
MK I" sich als eher unsicher und zu klein. Eine abmontierbare Beleuchtungs
anlage auf dem Fahrzeug ware bei Nachteinsatzen auBerst nutzlich. 

Auf der Verlustseite sind verschwundene Stiefel und Handschuhe und ein 
Radiogerat und ein Abdichtpfropfen und ein Fernglas zu melden. Auf der Haben
seile steht die sachliche Feststellung, daB die Froschmanner der Protection Civile 
ebenso wie andere Einsatzkrafte auBerst niitzliche Hilfe bel den Foigen einer 
Jahrhundert-Katastrophe geleistet haben. DaB derartige Einsatze nicht am 
Schreibtisch zu "planen" sind, dOrfte einleuchten, daB die konkrete Hilfe nach 
Uberraschung und Schock der ersten Stunde jedoch nicht auf sich warten lieB, 
ist ebenfalls nicht abzustreiten I -ns 
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Eriolgreiche Instruldorenlagung in Schimpach 

Die traditionelle "Journee d'information et de recyclage pour les inslructeurs 
en secourisme" fand dieses Jahr am 17. JanLiar am Silz der nationalen Zivil
schutzschule in Schimpach statt. Zahlreiche Probleme technischer und admi
nistrativer Natur konnten erortert werden, fUr fachliche Weiterbildung war gut vor
gesorgt und die Tagung verlief wie Oblich in freundschaftlich-kameradschaft
Iichem Geist. 

Schon der Auftakt der Tagung um 9.15 Uhr war erfreulich, als die Teilneh
mer den "neuen" Direktor Leon Anen zu seiner Berufung in hochste Zivilschutz
Verantwortung begl,uckwunschten und ihm einen herrlichen BlumenstrauB uber
reichten. Auch Direktor Anen konnte mit Erfreulichem dienen: 1992 wurde im 
Instruktionsbereich einmal mehr vorzugliche Arbeit geleislet; die Teilnehmer
zahlen an Erste Hilfe-Kursen erreichten im Vergleich zur rezenten Vergangenheit 
RekordhOhen. Auch an der nationalen Zivilschutzschule zeigte die Teilnahme 
an Kursen fUr Ambulanz- und Rettungshelfer wachsende Tendenz. 

Praktische Obungen sind wichtig 

Die Interventionen von Ambulanzwagen haben im vergangenen Jahr um 
mehr oder weniger sechs Prozent zugenommen, und zwar ergibt diese Steiga
rung sich hauptsachlich aus der regen Nachfrage nach Krankentransporten. 
Dies fUhrte zu der eher unerfreulichen Tatsache, daB laut Aussage von Experten 
unserer Notrufzentrale zu bestimmten Zeitpunkten keine Ambulanzwagen fUr 
Dringlichkeitsfalle zur VerfUgung standen. 

Mehrere Zentren klagten uber die Schwierigkeiten zahlreicher Ambulanz
heifer beim praktischen Umgang mit der Roll-in-Trage der neuen Ambulanz
wagen. Klare Antwort: eine Verbesserung der Situation kann nur durch haufigere 
praktische Ubungen in den Interventionszentren herbeigefUhrt werden. Zu die
sem Zweck wird ein vollstandig ausgestatteter Wagen am Sitz der Schule sta
tioniert, dies im Hinblick auf eine noch bessere und wirksamere Ausbildung 
der Freiwilligen. 

Direktor Anen bat die Instruktoren, in den Erste Hilfe-Kursen auf die ab 
1. Januar 1993 europaweit geltende Notrufnummer 112 hinzuweisen; in unserem 
Land gilt die fruhere. Rufnummer 012 noch wahrend einigen Jahren parallel zur 
Europanummer 112. 

Die Ausbildung neuer Instruktoren hat am vergangenen 10. November be
gonnen und endet voraussichtlich Ende September 1993. Zum Zeitpunkt der 
Instruktorentagung am 17. Januar waren 15 Kandidaten gemeldet, die in einer 
ersten Ausbildungsphase in 57 Sitzungen praktisch und theoretisch ausgebildet 
werden. Die zum Jahresende "neugebackenen" Instruktoren werden erst im 
Laufe von 1994 voll einsatzfahig sein. 

Nachwuchsmangel zu befurchten 

Das den Instruktoren abverlangte Arbeitsvolumen nlmmt dauernd ZU, aber 
die Zahl der verfugbaren Lehrkrafte geht leider zuruck. Manche Instruktoren 
der ersten Stunde haben die fatale Altersgrenze erreicht und mussen zuruck· 
treten, andere haben ihre Aktivitaten aus beruflichen oder privaten Grunden 
zeitweilig eingestellt. Um einer Entwicklung vorzubeugen, die notwendigerweise 
in eine Sackgasse fUhren mUBte, besteht die Absicht, sofort nach der laufen
den Ausbildungs-Session eine weitere Foige von Kursen zu veranstalten. 

Gegen 9.45 Uhr begruBte Direktor Anen Doktor Carlo Dimmer, der in Er
setzen von Dr. Jeff Erpelding elnen vielbeachteten und von zahlreichen Dia
Bildern illustrierten Vortrag zum Thema "Die Herz-GefaB-Krankheiten" hielt; 
eine lebhafte Diskussion schloB sich dem Vortrag an. 

Freund und Chefinstruktor Norbert Horper erlauterte sodann die praktischen 
Ubungen, die in den Ausbildungsprogrammen der Wochenenden in Schimpach 
durchgefUhrt werden. Den Instruktoren wird empfohlen, bei AbschluB einer jeden 
Ubung ein Materialinventar anzufertigen und auf fehlendes Material hinzuwel
sen, damit fUr die darauffolgende Ubung fUr Ersatzmaterial gesorgt werden kann. 
Es empfiehlt sich auch, nach den Ubungen eine gemeinsame Auswertung mit 
anschlieBendem Gedankenaustausch vorzunehmen. 

Nach dem wie immer wohlgepflegten Mittagessen stellten Vertreter der Fir
ma "Hospilux" folgende Ausstattungsgegenstande vor: Ambu Simulator mit 
Computer, Ferno Schaufeltrage, KED·Rettungskorsett und Vakuummatratze. Den 
Instruktoren wurde Gelegenheit geboten, das Material personlich auszuprobie
ren und Fragen zu konkreten Problemen zu stellen. Die Instruktoren auBerten 
den Wunsch, bei der AusfQhrung der in Fraga komrnenden Ubungen uber zwei 
ausrangierte Wagen verfUgen zu konnen. 

Technische und administrative Fragen 

Zum AbschluB der Nachmittagssitzung wurden technische und verwaltungs
maBige Fragen erortert: 

Dr. Pierre Weicherding, technischer Berater dar Protection Civile, gab Er
lauterungan zum gegen Hepatitis B angewandten Imptverfahren; der von der 
Firma Smith-Kline erstellte Impfstoff wurde vorgestellt. Die Leiter unserer Inter
ventionszentren wurden bereits dahingehend informiert, daB zwei Impfungen 
binnen Monatsfrist stattfinden, eine dritte Injektion erfolgt nach sechs Mona
ten. Nach der dritten Impfung kann eine Kontrolle der Antik6rper-Dosis durch 
Blutentnahme gesichert werden, dies auf Eigeninitiative des Freiwilligen hln. 
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Angesichts der verabfolgten hohen Dosis kann die Immunitatsdauer auf mehr 
oder weniger fOnf Jahre veranschlagt werden; dementsprechend erscheint eine 
Neuimpfung nach fUnf Jahren empfehlenswert zu sein. 

Die neue Notrufnummer 112 wird im Rahmen elner weitgespannten Infor
mationskampagne vor allem bei Spitalern, Gemelndeverwaltungen, Arzten und 
Unternehmen "popularisiert". 

Bei dem verfugbaren didaktischen Material geht es darum, Filme und Dia
Bilder zu sichten und gegebenenfalls durch Aktuelleres zu ersetzen; die Instruk
toren sollen hier mit guten Ratschlagen und Empfehlungen dlenen. Gleiches 
gilt auch hinsichtlich Beurteilung und Ersetzen von Schutzkleidung fOr Instruk
toren bei Obungen in Schimpach. 

jj, nach Unterlagen von GG. 

Eine Chance liir das Leben 
Der plotzliche Kindstod ist die haufigste Todesursache bei Sauglingen im 

ersten Lebensjahr; beim Kleinkind ab dem zwelten Lebensjahr sind Ertrinkungs
und Stromunfalle haufig die Ursachen fOr lebensbedrohfiche Storungen der 
Vitalfunktionen. Wie die Eltern helfen konnen, wenn ihr Baby oder Kleinkind 
nicht mehr atmet oder das Herz stillsteht, um bis zum Eintreffen des Rettungs
dienstes uberlebenswichtige Zeit zu gewinnen, daruber informiert ein von einem 
Kolner Film- und Video-Unternehmen hergestellter Videofilm. Er ist als erster 
zu diesem Thema gedrehter Film auf dem Markt und richtet sich mit einer Spiel
dauer von 25 Minuten an aile Eltern von Sauglingen und Kleinkindern. Beson
ders fUr Eltern, die keine Zeit fur eine entsprechende Erste Hilfe-Ausbildung 
haben, bietet der Film eine ideale Moglichkeit, sich uber die Techniken der Wie
derbelebung zu informieren. 

Problemloses Verladen 
Beim Verladen von Lasten muB die Lage der zu hebenden Last oft aufgrund 

der vorhandenen Situation geandert werden - sei es, daB bei asymmetrischer 
Lastverteilung eine Horizontale gehalten oder eine symmetrische Last in elne 
Schraglage gebracht werden soli. Die hierbei erforderlichen Arbeiten sind 
schwierig, zeitraubend und keineswegs ungefahrlich. 

Mit dem neuen "Last-Balancer" sind derartige Lastpunkt-Verschiebungen 
probfemlos durchzufOhren. Dieser Balancer ist fur Lasten zwischen 2 und 12 
Tonnen in funf Modellen lieferbar. 

Anwendung und Funktion sind denkbar einfach. Da die unbelastete Kette 
von Hand frei durchgezogen werden kann, ist die richtige Position des 1m Kran 
hangenden Balancers schnell gefunden. Beim Anheben der Last arretiert der 
Balancer die eingesteille Kettenlange; Korrekturen des Schwarpunktes sind des
halb nur bei unbelastetem Balancer moglich. 

SireD und SlraDenverkehr 

Fast gehort as heute zum guten Ton, "wahnsinnig im StreB" zu sein. Viele 
Menschen geben sIch gern gestreBt, und natilrlich bletet der StraBenverkehr 
vielfaltigen AnlaB, Bestatigung zu finden. Was aber 1st dran am StreB 1m StraBen
verkehr? Welche Auswirkungen haben tatsachliche oder vermelntliche Bean
spruchungssiluationen auf unser Verhalten hinter dem lenkrad? 

Wenn hinter dem Steuer dieses GefUhl der Unruhe vom Bauch her hoch
kribbelt, die Handflachen lelchl zu schwitzen beginnen, und das Herz schnel
ler zu pochen anfangt, dann hat er uns wieder eingeholt: der StreB. Was aber 
ist es, das uns Fahrzeuglenker heute so schnell in Unruhe versetzt und das 
immer wieder zu Fehlhandlungen und Oberreaktionen 1Ohrt? 

Der Korper macht mobil 

StreBreaktionen treten im StraBenverkehr immer be; bestimmten Belastun
gen auf. Jeder spurt in solchen Situatlonen, daB der Korper auf diese Belastun
gen und Reize reagiert. 

Bel der Einwirkung von bestimmten Reizen wird im Korper eine Reaktions
kette in Gang gesetzt. Diese Reaktionen laufen unabhangig von der Art der 
Belastung immer gleich abo Mit diesen Reaktionen bereitet sich der Korper 
auf eine Situation vor, die als bedrohlich empfunden wird. Der Korper macht 
mobil. 

Derartige Reize aktivieren zunachst einmal die Wachheitszentrale des 
Fahrers. Diese "Zentrale" 1st ein dichtes Netz von Nervenzellen in der Hlrn
rinde. Der Fahrer spurt eine "Bedrohung", sein Aktivitatsspiegel steigt un
bewuBt. Der Fahrer wird zunachst "wacher", reagiert schneller und konzen
trierter. 

Das Gehirn kann aber nur eine begrenzte Anzahl von Reizen und bela
stenden Informalionen verarbeiten. Wlrd der Haushalt Oberlastet, gerat der 
Aktivitatsspiegel in den Maximalberelch. Die Hirnrinde wird dabel so intensiv 
angeregt, daB sie nicht mehr geordnet arbeiten kann. Es kommt zu Fehlreak
tionen, Fehlbewegungen und fehlerhafter Gedachtnisnutzung. 

Die Nerven versuchen in einer solchen Situation, die groBte Arbeitsbe
reitschaft aus dem Korper herauszuholen. Sie erhOhen vor allem die Muskel
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spannung. 1st der Aktivitatsspiegel im Maximalbereich, fUl1rt piese Erha
hung der Muskelspannung jedoch zur Versteifung der Bewegung. Die Bewe
gungsgenauigkeit und die Bewegungsgeschwindigkeit erleiden spurbare Ein
buBen. 

Ole eingehenden Reize aktivieren neben der Wachheitszentrale auch die 
Handlungsbereitschaft des Fahrers. So beginnt beispielsweise das Herz ver
starkt zu arbeiten, die Augenpupillen erweitern sich und der Widerstand der 
Hau1 wird geringer. Die Foigen sind die Beeintrachtigung des Nahsehens, leich
tes Herzflattern und SchweiB an Handflachen, FuBsohlen und Stirn. 

StreB in MaBen ist zunachst durchaus forderlich. Das wird in der pointier
ten Aussage des Munchener StreBforschers Professor Wolf Muller-Limmroth 
deutlich: "StreB 1n MaBen ist die Wurze, der Motor des Lebens. Mehr noch 
- ein Leben ohne StreB ist undenkbar: Leben ohne StreB ist Tod." Schad
lich wird der StreB auch im StraBenverkehr erst, wenn der Mensch die einge
henden Reize nicht mehr verarbeiten kann. 

Autofahren 1st Schwerarbeit 
Das Lenken eines Autos im heutigen Verkehr ist per se schon eine Bela

stung. Autofahren verbraucht rund 60 Prozent der gesamten mentalen Leistungs
fahigkeit. Dabei sind Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung die 
groBten Belastungsfaktoren des Autofahrers. 

Es ist neben dem Bedienen des Fahrzeugs das gesamte Verkehrsge
schehen, das Belastungen hervorruft: Verkehrsdichte, Verkehrsstaus und Ver
kehrslarm; die allgemeine Hektik; standig wechselnde, zum Teil unerwartete 
Situationen; der permanente Wechsel der Umwelt durch die eigene Bewe
gung; die Schere zwischen genereller Regelung und aktueller Situations
Anforderung. 

Dazu kommen viele kleine Ereignisse, die den Fahrer auf Dauer argern 
und belasten: Ein anderer fahrt zu dicht auf oder Ic~Bt einen nicht eintadeln; 
ein FuBganger geht betont langsam uber die StraBe; Scheinwerfer entgegen
kommender Fahrzeuge blenden; ein kleineres Fahrzeug uberholt; man ist seiber 
in Elle und der Vordermann tradelt; der Vordermann fahrt sehr ungleichmaBig, 
so daB man sich zunehmend auf ihn konzentrieren muB. 

Untersuchungen des Kybernetikers Frederic Vester an Fahrern, die zu StoB
zeiten unterwegs waren, belegen einen Anstieg der Herzfrequenz, des Blut
drucks und ein Absinken des Hautwiderstandes: typische StreBsymptome. In 
mehreren Tests wurde 1estgestellt, daB die Pulsfrequenz beim Autofahren deut
lich ansteigt. Bel kritischen Fahrsituationen wie zum Beispiel dem Oberholen 
werden Spitzenwerte von uber 160 erreicht. - Ein Wert, der ansonsten nur bei 
sportlichen Hochstleistungen erreicht wird und der doppelt so hoch ist wie dar 
durchschnittliche Pulswert von rund 80. 

1m Fahrzeug gibt es auBerdem kaum die Moglichkeit, die entstandene Be
lastung zum Beispiel durch Bewegung abzubauen. Vester dazu: "So wlrd das 
Autofahren auf der einen Seite als Schwerarbeit eingestuft, ohne daB jedoch 
auf der anderen Seite der Karper uberhaupt etwas tLlt. Wlr haben hier eine bio

logische Doppelbelastung: StreB wird nicht nur erzeugt, sondern gleichzeltig 
wird auch seine Umsetzung verhlndert". 

Zahlrelche Faktoren 

Doch nlcht nur die direkte Verkehrssituation belastet uns wah rend des 
Autofahrens. Die optimale Informationsaufnahme und -verarbeitung wird durch 
viele Faktoren beeinfluBt und meist beeintrachtigt, die auBerhalb des direktan 
Verkehrsgeschehens liegen. Dazu gehoren zum Beispiel: 

Familiare und berufliche Probleme; Untersuchungen In den USA ergaben, 
daB eindeutige Zusammenhange zwischen Belastungen in Familia und Pri
vatleben und dem Verursachen von Unfallen nachzuweisen sind. 

- Zeitdruck; die innere Anspannung blockiert Informations- und Entschei
dungskapazitaten, Fahrsituationen werden falsch eingeschatzt. 

Ablenkung: bei Untersuchungen wurde zum Beispiel festgestellt, daB die 
Fehlerquote bei anspruchsvollen Fahraufgaben durch das Horen des Auto
radios um 20 bis 70 Prozent anstieg. 

Schwingungen; durch langere Einwirkungen der Schwingungen des Fahr
zeugs wird die Leistungs1ahigkeit herabgesetzt, das Risiko von Fehlleistun
gen steigt. Besonders lang andauernde Vibrationsn beeintrachtigen deutlich 
das Sehvermogen. 

Wettersituation; rund 65 Prozent der Autofahrer empfinden Regen, Nasse 
und Nebel als Belastung. Die Moglichkeiten, notwendige Informationen fUr 
die Fahrentscheidungen aufzunehmen, werden durch Regen und Nebel teil
weise drastisch herabgesetzt. 

Wie stark die einzelnen Belastungsfaktoren in der jeweils konkreten Situa
tion wirken, und ob sie positive oder negative Auswirkungen besitzen, hangt 
von mehreren Bedingungen ab: 
- von der Art und Intensitat des Belastungsfaktors seiber, 
- von der persanlichen Gegebenheit des Betroffenen, von Anlagen, Fertig

keiten und StreBempfindlichkeiten und
 
von der subjektiven Bewertung des Belastungsfaktors.
 

(Fortsetzung und SchluB in Nr. 38) 
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Repartition des sorties totales des ambulances de la Protection Civile 
sur les dlfferents mois des annees 1987-1992 

Mols 1987 1988 1989 1990 19921991 

Janvier 1.686 1.755 1.794 1.788 1.888 2.211 

Fevrier 1.581 1.701 1.695 1.642 1.917 2.038 

Mars 1.698 1.910 1.895 1.943 1.974 2.074 

Avril 1.755 1.777 1.911 1.711 1.965 2.138 

Mai 1.717 1.832 2.039 1.815 2.092 2.159 

Juin 1.709 1.720 2.025 1.732 1.988 2.053 

Juillet 1.908 1.869 2.099 1.913 2.240 2.190 

AoOt 1.772 1.715 1.890 1.751 1.885 1.891 

Septembre 1.717 1.619 1.772 1.688 1.867 2.028 

Octobre 1.852 1.802 1.995 1.933 1.999 2.220 

Novembre 1.746 1.687 1.766 1.689 1.869 2.045 

Oecembre 1.819 1.723 2.000 1.882 1.987 2.112 

Total: 20.960 21.110 22.881 21.492 23.671 25.159 

Premiers secours deja prodigues aux personnes accidentees 
sur Ie lieu de I'accident avant I'arrivee de I'ambulance 

Accidents 
de circulation 

Autres 
accidents 

Total 
des accidents 

Annee Nombre 

Premiers 
secours 

prodigues 
en % 

Nombre 

Premiers 
secours 

prodlgues 
en % 

Nombre 

Premiers 
secours 

prodigues 
en % 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1.024 
976 
956 
933 
957 

1.105 
1.083 
1.063 
1.101 
1.166 
1.119 
1.181 
1.005 
1.157 
1.186 
1.222 
1.311 
1.352 

23 
29 
26 
25 
35 
32 
33 
33 
32 
36 
38 
39 
40 
37 
38 
36 
40 
43 

1.218 
1.542 
1.526 
1.758 
1.869 
2.056 
2.200 
2.411 
2.274 
2.405 
2.369 
2.502 
2.715 
2.717 
2.754 
2.913 
3.099 
3.141 

20 
26 
25 
26 
28 
30 
32 
29 
29 
32 
31 
29 
29 
27 
26 
30 
29 
30 

2.242 
2.518 
2.482 
2.691 
2.826 
3.161 
3.283 
3.474 
3.375 
3.571 
3.488 
3.683 
3.720 
3.874 
3.940 
4.135 
4.410 
4.493 

22 
27 
25 
26 
30 
31 
32 
31 
30 
33 
33 
32 
32 
30 
30 
32 
32 
34 

Sorties des ambulances de la Protection Civile de 1962 a 1992 
Repartition sur les dlfferents centres de secours 

Centre 
de secours 
(a partir de) 

Interventions 
~ 
CD 

:6 
",Q) 
mCO 
_9.~ 
~1i5 
Q) .:= 
>< co

UJ Q) 

Total des 
sorties 

Total des 
kilometres 
parcourus 

c: 
0 

en °ia 
E"'3 
me.> 
~.l3 
e.> Q)
<Co 

U> 

1: 
CD 
-0
'u 
e.> 

'" 
~ 
=:; 
<C 

Q) 

'is 
en 
ni 
~ 

U> 
c: 
.2 
1:u>'" 

~~ 
::>~ 

<C. CO 

Belvaux 65 1.220 2,253 11,207 1,204 639 16.523 368,062 
Beltembourg 62 1.633 3.067 12.247 1.566 833 19.346 607.904 
Bigonville 65 349 693 2.445 414 278 4.179 311.731 
Diekirch 63 960 2.068 7,402 856 495 11.781 364.616 
D~ferdange 81 m 1.579 17,687 680 613 21.036 592.182 
Dudelange 67 942 2.660 14.864 1.153 574 20.193 411.254 
Echternach 62 1.096 2.324 10.774 1.106 575 15.845 967.798 
EschlAlzette 69 2.179 5.321 32.505 2.406 86S 43.276 851,975 
Eltelbruck 63 1.607 2,932 2:2,933 1.580 1,483 30.535 1.089.702 
Hosingen 72 413 753 3,179 292 191 4.828 324.353 
Kayl 63 920 2.245 11.891 1.019 563 16.638 428.315 
Larochette 63 844 1.631 5.714 705 397 9.291 453,342 
Lintgen 62 1.816 3,619 11.892 1.259 238 18,824 722.173 
Marner 63 1.616 2,260 7.721 842 384 12.823 391.526 
Mertert 62 994 2.134 7. 171 749 375 11.423 698.872 
Patanga 64 1.738 3,980 18.503 2.253 1.123 27.597 874.162 
Redange 63-68175 576 1.166 5,547 384 230 7.903 513.496 
Remich 62 1.223 2.525 9,502 667 322 14.239 804.212 
Schengen n 56 122 468 150 216 1.014 69.043 
Schifflange 74 807 1.849 8.735 747 326 12.464 227.935 
Steinforl 63 788 1.349 9.435 472 249 12.293 389.876 
Troisvierges 62 419 684 2.961 355 234 4.653 376.716 
WIlIZ 65 694 1.306 8.134 870 595 11.599 585.699 

Total: 23.369 48.520 242.887 21.729 11.798 348.303 12.424.946 

2322 



30 

Service ambulancier de la protection civile 
INTERVEl\'TIO\''i DP 1'175 .'" 1'192 

! !' I [ I I I II I ,I I I
I I

~j 

I I I tJ 1 ; 
I I J " '. II 

on 

i 

20 

I ~-In I ~ 
I I 

~ 

,/~) /1 / ---0- k'~',l i1~ 

./ I 1-·.-·' I I 
. ..--' / I~ ~. I I 

10 r U--~// I 
__ I I I II 

1975 1<)76 1977 1978 lli79 1980 1981 1982 19&.' 1981 1985 198619871988 1989 199u 1991 1(0)2 

Maladic Total dcs intervendons 
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1500 
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// 
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1000 
....-.. -
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o 11 1 I I 1 

1'175 197!i 1977 1978 197919801981 1982 19&3 1984 1985 19861987 198819891990 1991 IQQ2 

___- Accidents de circulation ---+- Autres accidents 

Autres interventions -8- Entretien. exercices ct divers 

Interventions des ambulances de la Protection Civile de 1962 a 1992 
Interventions 

f! 

Annee 

c 
.2 

",iii
E"3",u 

~'a 
UlD<'0 

enc: 
Q) 
'C 
'(3 

~ 
In 

~ 
5 
< 

'"'6 
'" lij
:a 

en 
c 
.2 
E 

~~ 
~'"::J
<: .S 

Q) 
>
'5 

gf~ 
u'" 
.~~ 

"'-Xc 
w.O> 

Total des 

sonles 

Tolal des 

kilometres 

parcourus 

1962·1971 1 895 3.847 12.607 2.450 1.437 22.236 693.891 
1972 418 850 3.020 481 282 5.051 137.845 
1973 503 1.021 3.390 554 325 5.793 173.619 
1974 656 1.333 4.234 658 386 7.267 224.506 
1975 1.024 1.218 5.265 840 494 8.841 269.581 
1976 976 1.542 5.906 779 458 9.661 317.248 
1977 956 1.526 5.936 805 473 9.696 335.275 
1978 933 1.758 7.042 m 453 10.957 400.109 
1979 957 1.869 7.653 783 460 11.722 442.333 
1980 1.105 2.056 8.868 811 478 13.318 517163 
1981 1.083 2.200 10.169 873 518 14843 566.961 
1982 1063 2.411 12.511 834 667 17.486 672.553 
1983 1,101 2.274 12.962 870 662 17.869 658.060 
1984 1.166 2.405 13.134 867 555 18.127 643.900 
1985 1.119 2.369 14.553 917 512 19.470 683.074 
1986 1.181 2.502 15.568 922 520 20.693 735.771 
1987 1.005 2.715 15.576 1.143 521 20.960 757.818 
1988 1.157 2.717 15.615 1.111 510 21.110 759.263 
1989 1186 2.754 17.080 1.287 574 22.881 864.214 
1990 1,222 2.913 15.586 1.272 499 21.492 793561 
1991 1.311 3.099 17.442 1.301 518 23.671 879710 
1992 1.352 3.141 18.770 1.400 496 25.159 898.491 

Tolal. 23.369 48.520 242.887 21729 11798 348.303 12.424.946 

Nolruf 
Auf Initiative von Thomas Kaspar, nach einem Autounfall 80-Prozent· 

Invalide, entsteht in der Josefstadter StraBe 33 in Wien alne EDV·gestOtzte Kom
munikationszentrale. Management Data, die EDV-Tochter der Credltanstalt, stell· 
te Hard·, Software und KnOW-how zur VerfOgung. Durch die Anschlusse von 
Telex und Btx ermoglichte Management Data die Kommunikation mit anderen 
Datenbanken und Dlensten der Post. 

Uber Schrelbtelefone und die KommunikationszentTale k6nnen Sprachbe
hinderte Notrufe an Feuerwehr, Polizel und Rettung absetzen. Sehbehinderte 
kennen uber Braille·Tastaturen und Braille-Drucker kommunizieren. 
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Releve des interventions du groupe d'hommes--grenoullles 
de la Protection Civile pour I'annee 1992 

Nombre de NombreNature de Nombre des d'heuresplongeursI'intervention interventions presteesengages 

Interventions des vehlcules de sauvetage de la Protection Civile 
de 1981 a 1992 

Interventions 
TOla'de; 

TOlal des io:al des ~e~r6; 

Annee 
~ 

.!919 
'" :>118 
.:l~ 

.l2 
0= 

~"3 
.a'~ 

~ 
0 -s 
~ 

.l!! 

.~ ... 
E 

.S! 
'0 

j 

~ 

'" .Q 
E 

~~ 
<_6 

~ 

'" "C 

.0:; 
13 0= 

"'!l! 
~o:; 

'" -'= 
.n~ 

SQl1'eS kilometres 
parcouru; 

0·mI91. 

v6l1110n 
des vo
IOntalr6S 

1981 463 30 113 82 127 207 595 1617 41945 10.977 
1982 
1983 

445 
483 

71 
56 

82 
89 

85 
139 

155 
lS0 

252 
477 

477 
502 

1.567 
1876 

39,727 
46.233 

10,OS1 
14 .670 

1984 577 36 118 250 135 418 530 2.064 47875 13.420 
1985 694 46 148 54 179 460 476 2.057 50.107 11.969 
1986 
1987 

770 
732 

66 
92 

158 
189 

95 
103 

197 
244 

563 
479 

604 
615 

2.453 
2.454 

57,942 
56,306 

14,041 
14.728 

1988 
1989 

839 
855 

88 
83 

221 
214 

145 
59 

242 
226 

749 
476 

561 
527 

2..845 
2.440 

55.764 
54.344 

16,219 
13.071 

1990 
1991 

801 
878 

54 
79 

212 
254 

558 
60 

328 
324 

705 
595 

521 
533 

3.179 
2.723 

69.248 
61.602 

24,614 
18.604 

1992 984 85 269 174 256 656 685 3.109 77.031 19049 

I 

Heures de permanence prestees pres du lac de barrage d'Esch-sur·Sure 
pendant la periode du 15 mai au 15 septembre 92 1.140 
Heures de permanence prestees a "occasion de I'exercice 
d'autres activites 92 727 

Total: 1.867 
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Interventions du groupe d'hommes-grenouilles 
de la Protection Civile de 1970 a 1992 

Sauvetage de Recherche
 
personnes au
 et Total Nombre de 

Annee plongeurs 
de noyes 
recherche sauvetage des 

interventionsde biens engages 

Nombre des interventions 

1970-1980 57 96 153 451 
1981 10 5 15 35 
1982 7 158 35 
1983 89 
1984 

11 9 20 
4 8 25 

1985 
4 

84 4 23 
1986 115 6 38 
1987 3 5 8 31 
1988 8 12 32 
1989 

4 
83 5 18 

1990 8 105 
1991 

15 23 
30 322 128 

1992 165 21 85 

Total: 210 334 1.095124 

Accident de 
circulation 

Recherche personnes 

Recherche de biens 

Reconnaissance 
sous·marine 

Total 

1 

5 

4 

11 

21 

7 

11 

19 

48 

85 

70 

30 

92 

323 

515 



Interventions contre la pollution du milieu naturel 
par hydrocarbures de 1973 ~ 1992 

Nombre Nombre de Nombre Nombre de 
Annee d'inter volontaires d'heures kilometres 

ventions engages prestees parcourus 

1973 1.919
 
1974
 

30 97 448 
24 93 368 1.654
 

1975
 20 163 1.033
 
1976
 

50 
20 65 234 3.235
 

1977
 26 243 2.698
 
1978
 

68 
2.332
 

1979
 
35 126 377 
34 148 338 3.124
 

1980
 45 242 719 6.154
 
1981
 2.687
 
1982
 

30 128 328 
1.760
 

1983
 
15 21780 
24 79 1.916
 

1984
 
233 

29 94 315 2.586
 
1985
 21 93 312 2.300
 
1986
 25 1.625
 
1987
 

87 257 
24 103 290 1.819
 

1988
 29 96 1.915
 
1989
 

229 
7021 192 1.324
 

1990
 29 291 2.059
 
1991
 

86 
31 2.652
 

1992
 
123 481 

35 19381 2.751 

Total: 547 2.009 6.228 47.543 

Transports d'eau potable effectues par la 
Protection Civile au profit de la population 

Annee 
Heures 

de travail 
Quantite d'eau 

(Iitres) 

1966-1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

2.387 
442 

17 
56 
42 
67 

124 
173 
120 
197 
235 
106 
98 

11'\ 
78 

288 
139 
171 

4.842.700 
752.000 

82.000 
129.000 
81.000 

118.000 
412.000 
884.000 
325.000 
645.000 
942.000 
247.500 
182.000 
288.000 
216.000 
751.000 
300.000 
582.000 

En dehors de ces transports 
d'eau effectues par des volon· 
talres de la Protection Civile, 
des remorques-citarnes de 

12.000 litres ont ete temporairs
ment mises a la disposition 

d'administrations communales 
en vue de I'approvisionnement 

an eau de la population el 
d'entreprises industrielles pour 

eviter des Interruptions 
de production at d'exploitation 

Total. 4.851 11.779.200 

Sichert1ell - it la Wilhelm Busch 
Ein Mann, im Haushalt sehr erfahren 
(vom Zuschau'n in fOnf Ehejahren), 
hat Sicherheits-Investitionen 
vermieden, um sein Geld zu schonen: 
Mit Feuerloscher, Pflasterkasten, 
will er sein Konto nicht belasten. 
Und Tisch und Hocker und so weiter 
ersetzen ihm die Stufenleiter; 
ein TrinkgefaB, frisch ausgewaschen, 
erspart den Kauf von Saureflaschen; 
der Gleitschutz unter FuBabstreifer 
fehlt, ebenso beim Teppichlaufer, 
auch werden Kabel in der Hast 
nur so geflickt mit Leukoplast, 
und immer beim "Do it yourself" 
nimmt man statt Werkzeug Notbehelf! 
Der Mann, auf seiner Gattin Mahnung 
zeigt von Gefahren keine Ahnung. 

Anstatt zu kaufen, tont er froh:
 
"Nicht notig - geht auch so!"
 
1m sechsten Jahre ehestandig,
 
der Mann fOhrt Haushalt eigenhandig,
 
indes liegt gips- und mullverbunden
 
sein Weib, durch Unfal1 bos geschunden.
 
Der Mann schafft wochenlang im Haus;
 
dann sieht auch er recht seltsam aus!
 
1st "Sie" erst aus dem Krankenbette,
 
wird er sogleich - was gilt die Wette? 

auch Zeit und Gelder investieren,
 
den Haushalt sicher ausstaffieren!
 
Moral:
 
Leicht wird als nutzlos das "gepriesen",
 
worauf man selbst nicht angewiesen 

bis man am eig'nen Leib erfahren
 
die Folgen von saleh falschem Sparen.
 
(Aus: Edgar Nill "Ein Mann . .." Heiter-besinnliche Verse zum Schmunzeln und 
zum Nachdenken tiber die Arbeitssicherheitj 
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Activite du central des secours d'urgence 
1967·1992 

Appels eomportani Appels conoemarn des 
int9IVenlion directe des 
AppeIs eomporlanl una 

I'etalllissemenl de ha: renseignements diYels: 
volonlaires el des OOIlS direc1es: sapeU[s· medecins. pharmacies 

Annee Total des appels 
protectioo ciVIle: ambu
moyens de seeours de de service, clm~ues deLumpier. de la ville de 

seMce, appels abusifs 
lances, wIlures de sau· 

uxembourg, clinlQues. 
ele.police ele. 

vetage ele. 

1967 
- 370.850 429.200 

1975 
1976 

35.875 22.475 

8.788 4.518 104.638 117.944 
1977 120.295 
1978 

8.845 5.086 106.364 
6.088 113.214 129.622 

1979 
10.320 

140.336 
1980 

11.542 6.307 122.487 
12.843 137.783 156.928 

1981 
6.302 

14.355 6.582 149.042 169.979 
1982 177.297 
1983 

15.687 6.421 155.189 
5.821 164.70715.980 186.508 

1984 6.049 177.014 199.839 
1985 

16.776 
191.5976.786 217.460 

1986 
19.077 

227.424 
1987 

20.457 6.297 200.670 
21.185 5.934 219.731 246.850 

1988 21.891 5.793 238.299 265.983 
1989 24.029 276.2816.174 306.484 
1990 24,822 6.116 299.126 330.064 
1991 25.400 318.0366.267 349.703 
1992 27.739 6.349 318.957 353.045 

Total 335.611 125.365 3.663.985 4.124.961 
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Releve detaille des divers cours donnes a I'E.N.P.C. pendant I'annee 1992 
Couts donnas 

Definition Nombre Nombre de participants 

Sauvetage 24 608 

Secourlsme 18 768 

13 

Plongee 

1N.B.C. 
5 96 

2 34 

Divers 

C.NA 
82915 

65 2.348Total: 

Releve global des participants aux dIvers stages it I'E.N.P.C. de 1963 it 1992 

Annee Participants aux cours Total des participants 

1963 a 1970 12.812 12.812 

1971 1.252 14.064 

1972 1.579 15.643 

1973 1.784 17.427 

1974 1.391 18.818 

1975 1.526 20.344 

1976 1.840 22.184 

1977 1.664 23.848 

1978 1.578 25.426 

1979 1.428 26.854 

1980 1.554 28.408 

1981 1.488 29.896 

1982 1.415 31.311 

1983 1.485 32.796 

1984 1.624 34.420 
1985 1.664 36.084 

1986 1.600 37.684 

1987 1.655 39.339 

1988 1.422 40.761 

1989 1.573 42.334 

1990 1.699 44.033 

1991 1.618 45.651 

1992 2.348 47.999 

Releve des cours de sauvetage it I'E.N.P.C. 
et nombre de participants de 1971 a1992 

Annee Numero Nombre Numero 
courant de participants des certificats 

Pendant les annaes 1971 a 1982.28 cours de sauvetage furent organises a 
I'ecole nationale de la protection civile a Schimpach. 747 candidats·sauveteurs 

y pranaienl part. Les certificats portent les numeros de 1 a 739 

1983 29 28 740 - 769 
1983 30 31 770· 801 
1983 31 36 802 - 837 

1984 32 25 838 - 862 
1984 33 31 863 - 893 
1984 34 29 894· 920 

1985 35 33 921 - 953 
1985 36 25 954 - 978 

1986 37 28 979 - 1006 
1986 38 28 1007 - 1034 

1987 39 37 1035 - 1071 
1987 40 31 1072·1102 

1988 41 34 1103 • 1136 
1988 42 25 1137 - 1161 

1989 43 23 1162 - 1185 
1989 44 30 1186 - 1214 

1990 45 30 1215 - 1246 
1990 46 41 1247 - 1287 
1990 47 26 1288 - 1313 

1991 48 34 1314 - 1347 
1991 49 26 1348 - 1372 

1992 50 28 1373 - 1400 
1992 51 29 1401 - 1429 
1992 52 18 1430 - 1447 

Total: 1.453 
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Releve des cours de premiers secours et nombre de participants 
(1961-1992) 

Annee Nombre de cours Nombre de participants 

1961 - 1970 227 5.062 
1971 25 704 
1972 43 1.281 
1973 36 1.080 
1974 30 846 
1975 41 1.255 
1976 40 1.121 
19n 41 1.273 
1978 37 906 
1979 41 1.075 
1980 32 878 
1981 34 914 
1982 39 1.343 
1983 35 1.036 
1984 28 656 
1985 33 880 
1986 25 633 
1987 44 1.252 
1988 44 978 
1989 43 980 
1990 44 961 
1991 52 1.448 
1992 51 1.468 

Total: 1.065 28.030 

Gerard Wohl oder: ein Kapilel Protection Civile
 

\ 

Was Freunde und Kollegen bereits seit langerer Zeit betorchteten, wurde 
Anfang 1993 Wlrklichkeit: Gerard Wohl ist nicht langer Echternacher Zenter
chef. Seine beruflichen Verpflichtungen beim Wahrungsinstitut und die Schof
fenratsarbeit in Echternach zwangen einen verdienstvollen Mltarbeiter der 
ersten Stunden zum ROcktritt. Er sei zwar noch zur VerfOgung "Wann et gelt", 
erklart er, aber immerhin scheidet er aus konkreter Verantwortung. Mit hoch
stem Lob aus berufenem Mund: Innenminister Jean Spautz melnte uns gegen
Ober, mit Gerard Wohl verliere die Protection Civile einen nimmermOden und 
wertvollen Chef und Kollegen. 

Gerard wurde am 2. Januar 1943 als "Stoakeechternoacher" geboren. 
Sein Wesen schildert er selbst als eher weich, aber hart 1m Charakter und 
nicht nachtragend. Bereits in der Schulausbildung In Echternach und spater 
in Luxemburg (wo der Verfasser ihn als SchOler mit Zivilcourage und Mut zu 
eigenen Auffassungen scMtzte) war er an Gemeinschaft und Gesellschaft 
auBerst interessiert: Die Tatigkeit bei den Pfadfindern und bei der "Jeunesse 
ouvriere catholique" befriedigte und bereitete vor auf spatere Aufgaben. Vor 
seiner Hochzeit war er Mitglied in nicht weniger als zwolf VereinsausschOssen, 
worauf die kOnftige andere Halfte meinte. entweder er wolle eine Famllie grOn
den und ein gemelnsames Haus bauan oder er solie doch besser Junggeselle 
bleiben. Gerard Wohl entschied sich fUr etwas Abbau, aber richtiges Scheiden 
aus sozialem Engagement fallt ihm auch haute noch schwer. 

Pionlerarbeit 

1m Sommer 1961 machte er einen Erste Hilfe-Lehrgang mit - "eng 
interessant Basis". Am 21. Dezember 1961 wurde die erste PC-Ambulanz 
in Echternach stationiert - es folgten bittere Erfahrungen mit personllchen 
Rivalitiiten, unzureichendem Material und hundert anderen Enttauschungen. 
Am 16. Oktober 1972 wurde Gerard Wohl Echternacher Zenterchef und so
zusagen als Zugabe folgte als erstes MeisterstOck die Veranstaltung der 
ersten "Journee nationale de la Protection Civile" in Echternach in Gegen
wart von Innenminister Eugene Schaus. 1975 wurde das "Centre d'interven
tion de la Protection Civile" in Echternach offiziell elngewelht; 1978 begann 
der zaghafte Ansatz zum stillen Alarm; dar Papstbesuch stellte 1985 hohe 
organisatorische Aufgaben; nicht in Kurzfassung zu schildern sind zahllose 
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EIJrung von hOchster Stelle fur langjahriges BI/ltspenden und Mitglfedschaft beim Roten Kreuz. 

1'\	 Einsatze bei Sturm- und Wasserkatastrophen sowle bei Unfallen, Suchaktio
nen und ganz personfichen Bewahrungen. Gerard Wohl kann zuruckblicken auf 

:II 15.000 Ambulanzeinsatze, 900.000 ohne Unfall gefahrene Kilometer und 700.000 
I,' Bereitschaftsstunden! 

,,: 1m Umgang mit Kollegen und Direktion war Gerard Wahl immer ein 
'q~ 

humorvoller und hOflicher, zugleieh aber auch unheimllch zielstrebiger Ge
sprachspartner: lmmer wieder forderte er (im Endergebnis aueh mit Erfolg) 1/1 

11 besseres und moderneres Einsatzmaterial. Und immer wieder betonte er 
ohne Umsehwelfe, die Regierung musse Milliarden Franken bereltstellen, 

Ii! wenn sie nicht auf freiwillige Mitarbeit gutgesinnter Burger zuruckgreifen 
ii konne, also musse sie auch die erforderlichen Materialkredite gefalligst bereit

Ill stellen. Die Wohl-Krltik war nieht immer angenehm anzuhoren und selbst 
. I Minister muBten zuweilen die Ohren steifhalten, aber 1m Endergebnis wurden 
! 'I,h' .	 die Schlu13folgerungen wohlwollend angenommen und auch verwirklicht. BeII

Iq I	 sondere Verdienste erwarb Gerard Wohl sieh von 1972 bis 1993 auch als 
Sprecher der Kadervertreter: keineswegs herrschte immer Harmonie zwischen IJi	 
von "0ben herab" geplanten Neuerungen und Freiwilligen-Basis, die Rolle 

II' als Vermittler und Vertreter, als kompetenter Techniker und verstandnisvoller ,i I 
"I Chef von Mitarbeitern hatte Gerard WOht jedoch mit Hingabe und Erfolg uber
! I nommen und im Ruckblick sieht er in dieser Tatigkeit seine schonste Aktivitat 

bei der Protection Civile. 
Pit
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Erlnnerungen 
Welche Erinnerungen bleiben einem Funfzlgjahrigen nach einer derart 

intensiv ausgelUllten Helfer- und Retter· und Chef-Tatigkeit? 
Wir zitieren Gerard Wohl: 
"En Mamm voan zwee Kanner schwierverletzt - zoufaUig mam Auto 

laangst komm - si war oam Erstecken - Ie geste qUi sauve - Mamm as haut 
gesond a Famill manter. 

- En jongk auslanniseh Koppel, di mam Auto an d'Sauer gefall war, get 
mam Sauvetage gerett. Si froen: "Was kostet das?" Niehts, war d'Antwert. 
Das gibt es doch nicht oder doeh nur In Luxemburg?" 

Gerard Wohl war und bleibt ein realistischer Optimist. Nlehts geht selner 
Meinung naeh ohne freiwilligen Einsatz, und in diesem Sinne hat er selbst wah
rend Jahren und Jahrzehnten belspielhaft gearbeltet und regelreeht gekamptt. 
Aber eine Minidosis an Skepsis muB aueh Ihm erlaubt sein: Gerard Wahl meint, 
es sei nunmehr an der Jugend, zu kampfen. Und dann kommt die Zusatzfrage: 
"Kannen die das? Haben sie es gelernt? Man lernt das, wenn man jung ist, und 
da hapert es heute." Also Pessimismus als AbsehluB? Kelneswegs - Gerard 
Wohl blelbt lokal und regional und national ein Musterbeispiel fur ein Verhal
ten, das US-Prasident John F. Kennedy efnmal ganz einfaeh umschrieben hat: 
"Frage nleht naeh dem, was deln Staat tUr dleh tun kann, sondern naeh dem, 
was Du fUr die Gemeinsehatt (eisten kannst?" Gerard Wahl hat sieh jedentalls 
richtig verhalten ... Naehfolger Pascal Hack ist aus dem gleichen Holz ge
schnitzt, aueh ihm wunsehen wir alles Gutel li 

Was tun in einer kritischen Einsatzsituation ? Gerard Wohl traf auch bei Suchaktionen r;chtige
 
Entscheidungen
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Unser vielseiliger Fuhrpark (I) 

Anmerkung der Redaktion: Um unsere Mitglieder und zahlreiche andere 
Leser in der breiten Offentlichkeit Dber die vielseitige Vielfaltigkeit unseres FuhrI•. 
parks zu informieren, beginnen wir heute mit einer Bild- und Text-Serie, in deren 
Verlauf wir die verschiedenen Interventionswagen der Protection Civile vorstel
len. Uingst vorbei sind die Zeiten, in welchen nur einige Standardfahrzeuge zur 
Verfugung standen. Technische Entwicklung und immer neue Anforderungen an 
den Zivilschutz haben im Lauf der Jahre dazu gefUhrt, daB heute etwa 30 ver
schiedene Wagen fUr allgemeine und spezielle Einsatze bereitstehen. Die Auf
gaben unserer freiwilligen Helfer werden durch sie in vielen Beziehungen er
leichtert, zugleich ist aber auch festzustellen, daB mehrere aufeinanderfolgende 
Regierungen €line konsequente Ausstattungs- und FinanzierungspoJitik verwirk
liGht haben. 

In der vorJiegenden Ausgabe unserer Zeitschrift stelJen wir vier Wagen vor, 
niimlich das Kommandofahrzeug, den Vorausrustwagen, das Spezialfahrzeug 
zur Bekampfung von Waldbranden und ein weiteres Spezialfahrzeug fur Inter, ventionen bei Chemie-Unfallen. 

'II' 
PC-Kommandowagen 

, 
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Am Sitz der "Base nationale de support" in Lintgen 1st das in Eigenregie her
gestellte Kommando- oder Einsatzleitungs-Fahrzeug statloniert. Es handelt sich 
eigentlich um eine "Erbschaft" aus Bestanden des Gesundheitsministeriums. Nach 
wenigem Gebrauch und ebenfalls wenigen Kilometern wurde das Fahrzeug vom 
Rbntgendienst des Gesundheitsministeriums ausgemustert und der BNS Lintgen 
ubergeben. Hier wurde es dann Oberholt, neu lackiert und vortrefflich umgerustet. 

1m vorderen Teil des Wagens befindet sich hinter dem Fahrer eine Sitz
bank mit Pull fUr einen Sekretar. 

1m Mittelteil, welcher den meisten Raum beansprucht, befindet sich ein groBer 
Tisch fUr Lagebesprechungen; an zwei Tischseiten sind aufklappbare Banke montiert. 

1m Heck des Wagens befindet sich eine gut Obersichtlich installierte Funkzen
trale. Vier unabhangige Funkeinrichtungen ertauben einen direkten Kontakt zur 112
Zentrale sowie zu Polizei oder Gendarmerie und Feuerwehr. Selbstverstandlich ist das 
Fahrzeug ebenfalls mit Fax sowle Telefon ausgerOstet. Auch ein Photokopierer ist im 
Wagen vorhanden. 1m Wagen eingebaut ist ein Stromerzeuger zur Selbstversorgung 
des Fahrzeugs mit dem notwendigen Strom. Eln KOhlschrank fUr Erfrischungen ge
hart auch zur Ausstattung. Am Heck montiert befindet sich eine sechs Meter lange 
ausziehbare Antenne. 

Technische Daten des Wagens: 
Hersteller: Bussing (Deutschland). Herstellungsjahr: 1967 - Typ Consul 11. 
Zylinderzahl: 6 - Hubraum: 5980 ccm. Pferdestarken: 138 CV (SAE). 
Eigengewicht: 8.550 kg. Hbchstzulassiges Gesamtgewicht: 11.300 kg. 
Hbchstzulassiges Gesamtgewicht pro Achse~ vorne 4.000 kg - hinten 7.300 kg. 

Schnellrettungswagen 
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Der vielseitig verwendbare Schnellrettungswagen, In der Fachsprache als 
Vorausrustwagen (VRW) oder "vehicule de sauvetage rapide" bezeichnet, hat 
eine umfangreiche Ausstattung fUr zahlreiche Einsatzsituationen, wie aus den 
nachfolgenden Erlauterungen ersichtlich ist. 
Fahrgestell: Hersteller: VW (Volkswagen) (D) 
Werkstyp: 281 1 LT 35 
Kraftstoff: Diesel 
Leistung: 92 kWIDIN (Die Leistung des Motors wurde durch die Firma Oettin
ger aus Deutschland erhbht). Hubraum: 2383 ccm 
Sitzplatze: vorne 3 
Eigengewicht: 2.650 kg 
Hachstzulassiges Gesamtgewicht: 3.500 kg 
Hbchstzulassiges Gesamtgewicht pro Achse: vorne 1.500 kg - hinten 2.060 kg. 

Zum Aufbau: 
Die Inneneinrichtung des Wagens wurde ausgefOhrt von der Firma Blunk in 
Rendsburg (D) im Auftrag der bekannten Feuerwehrfirma Ziegler in Giengen 
(Brenz), Baden-Wurttenberg (D). 

Zur Be/adung geh6ren: Gefahrgutcomputer (I nforbat's), 1 Liter CO2 Fla
sche, automatisches Ladegenlt fUr Fahrzeugbatterie. 
Links in Fahrtrichtung befindet sich 1m Gerateraum ein 100 Liter Laschbehalter 
mit Light water (Betriebsdruck 14 Bar) und angeschlossener Schnellangriffsein
richtung (30 m Lange und 1/4 Zoll Schlauch). 

Zur weiteren Be/adung gehbren: Klappspaten, 3 Helme, 1 Behalter mit Water

Gel, 3 Atemschutzmasken, Arbeitshandschuhe, Behelfskrankentrage. 1m Heck
 
des Wagens untergebracht sind: 2 BOrsten, 1 Schaufel, 1 Ferno Schaufeltrage,
 
2 Brecheisen, 3 Verkehrswarnschilder, Blechschere, 1 klappbare Leiter, Verlan

gerungsschlauch fOr Spreizer (Druckschlauch), 2 Nylon Befestigungsgurte,
 
2 Schakel, 2 Vetter Hebekissen (96 KN) mit Steuerpult und PreBluftflasche,
 
3 PreBluftgerate Oe eine 6-Liter-Flasche a300 Bar und 3 Reserveflaschen), per

sbnliche Schutzkleidung, Abschleppseil, Hurst Rettungszylinder in 3 verschie


Ii! denen GraBen, Wagenheber, Kanister mit 01 fur Kettenschmierung, Hurst
 
Spreizer und Schneidgerat mit ZUbehbr, 2 Trommeln fUr abrollbare Druckschlau

che (Hydraulikol), Lange: je 20 Meter, Werkzeugkasten, 2 kleinere Fasser mit
 

iii 
Habylat N, 1 Explosimeter Warnex C mit Zubehor, 4 Warnblitze zum Aufstecken
 

!'d auf Verkehrsleltkegel. 1 Erste-Hilfe-Koffer, 4 Verkehrsleitkegel. 
!II 

Rechts in Fahrtrichtung befinden sich: 3 aufstellbare Warnblitze, 1 grbBerer

,I Warnblitz Tri mit Akku, 2 Handleuchten, 1 1000-Watt-Flutlichtscheinwerfer, 1 Ben


I zinkanister tur Stromerzeuger 10 Liter, 1 Auspuffschlauch fOr Stromerzeuger,
 
III 1 ausklappbarer Stromerzeuger mit 5 KVA Leistung, 1 Kanister fOr 01 und Ben


zin fOr Motorsage, 1 Kabeltrommel mit 100 m Kabel, 1 Stativ, 2 Decken, 1 elektr.
 
VerteilerstOck,1 Stihl Motorsage AV028, 1 Punktstrahler, 1 Ladegerat fUr Hand

scheinwerfer, Fernsteuerung zum Bedienen (Aus- und Einfahren sowle Einschal·
 dl ten und Verstellen) des Lichtmastes, 1 Pulverloscher PG6, 1 6-kg-Halonloscher. 
Der Lichtmast am Oach ist 4,50 m ausziehbar und hat 2 Scheinwerfer a 1000 , 

.'1 Watt (Zumro Q Lite). 
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Die noch zur welteren Auslieferung in absehbarer Zeit fertiggestellen Mo
delle werden bereits wiederum mehrere Verbesserungen in der Inneneinrichtung 
autweisen. Die Fahrzeuge werden durch Electro Auto Luxemburg ausgelletert. 

Inlervenlionswagen gegen Waldbrande 

Obwohl Luxemburg glucklicherweise von regelrechten Waldbrandka
tastrophen franzosischer oder amerikanischer Pragung verschont bleibt. 
erwies die Anschaffung eines Spezialwagens zur Bekampfung von Wald
branden sich als notwendig. Die Erfahrung hat gezeigt, daB selbst kleinere 
Brande an schlecht zuganglichen Orten groBe Probleme schaffen kennen 
und dieses Spezialfahrzeug leistet lokal und regional nutzliche Dienste. 

Technische Daten: 
Fahrgestell: Mercedes Benz.
 
Werkstyp: Unimog 437/40 (Unimog 2150 Intercooler).
 
KraftstoH: Diesel.
 
Leistung: 157 kW DIN.
 
Hubraum: 5.958 ccm.
 
Sitzpliitze: 3 (Trupp).
 

MaBe: 
Lange: 5.800 mm; Breite: 2.320 mm; Hohe: 3.050 mm.
 
Eigengewicht: 7.720 kg.
 
Hochstzulassiges Gesamtgewicht: 12.000 kg.
 
Hechstzulassiges Gewicht pro Achse: vorne 6.200 kg  hinten 7.500 kg. 
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Feuerwehrtechnische Beladung: 
Aufbau: Baribbi, Brescia (Italien).
 
Inhalt Wassertank: 3.000 I.
 
Inhalt Schaummitteltank: 150 I.
 
Hoch- und Niederdruckpumpe: Hochdruckbereich: 400 IImin bei 45 Bar.
 

Niederdruckbereich: 3.000 IImin bei 8 Bar. 
Lange des Schnellangriffsschlauchs: 60 m (2x) rechts und links in Fahrtrichtung. 
Leistung des Monitors auf dem Dach: Wasser: 3.000 IImin. Wurfweite ± 50 m 

Schaum: 3.000 IImin, bei 40 m Wurfweite. 

Unter dem KOhler des Fahrzeugs befindet sich eine Anlage zur Bekamp
fung von Flachenbranden. Leistung der 4 DOsen: WasserdurchfluBmenge 
100 Liter/Min pro DOse. 

Beladung: 
2 Acronlanzen C, verstellbar von 120 bis 475 IImin,
 
2 Acronlanzen B. verstellbar von 480 bis 1.000 I/min,
 
4 C Druckschlauche,
 
5 B Druckschlauche,
 
3 Feuerpatschen,
 
3 Heugabeln,
 
3 Axte,
 
2 Motorkettensagen,
 
2 Standrohre.
 
4 A-Saugschlauche.
 

·'1 Chemle-Unfall-Wagen 

Wollten wir die Beladung des Chemie-Unfall-Wagens ("Cellule mobile d'in
tervention chimique", CMIC) genau auflisten, waren mehrere Textseiten erfor
derlich. 

',I Deshalb sollen nur die wichtigsten Gegenstande aufgezahlt werden: Auf
fangbehalter 220 Liter, Edelstahlschlauche und Armaturen, Umkleidezelt, De,, kontaminationswanne, mehrere Falttanks und Gerustbehalter, Rohrdichtkissen 

II 
verschiedener GraBen, Atemschutzgerate, ChemieschutzanzOge, UmfOllpum
pen ex geschutzt, Gasspiirpumpe, Explosimeter, Stromgenerator usw. 

Das Fahrzeug ist mit einem ausziehbaren Lichtmast mit 2 x 1000 Watt Flut
lichtscheinwerfern versehen. Am Lichtmast aufgebaut ist ebenfalls ein Blau
licht und ein abnehmbarer Windrichtungs- und Geschwindigkeitsmesser. 

." 
Technische Daten des Fahrgestells: 

Hersteller: Mercedes Benz (Deutschland) 
Werkstyp: 1120 AF/1124 
Lelstung: 177 kWlDlN - Hubraum: 5958 ccm 
Sitzplatze: 3 
MaBe: Lange 8060 mm, Breite: 2410 mm, Hohe: 3400 mm 
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Eigengewicht; 10.850 kg 
Hochstzulassiges Gesamtgewicht: 12.000 kg 
Hochstzulassiges Gesamtgewicht pro Achse: vorne 4.400 kg - hinten 7.800 kg 
Reifen; 10 R 22,5 
Anmeldung: 8. Mai 1992. 

Auch dieses Fahrzeug ist mit Telefon und Fax ausgeriistet. Der feuerwehr
technische Aufbau erfolgte durch die Firma Schmitz in Wllnsdorf (BRD). 

Solider SchulZhandschuh 

Die meisten Schutzhandschuhe kennen Gefahrstoffen nur wenige Minu
ten widerstehen. Nun wurde eine Polymerkonstruktion gefunden, die die Durch
dringungszeit auf mehr als vier Stunden bei den meisten Chemikalien verlangert. 

Der Handschuh wird unter dem Namen 4H (4 Hours - 4 Stunden) vertrie
ben. Das Material ist dOnn, weich und f1exibel, damit dar Handschuh in allen 
Bereichen der Industrie verwendet werden kann. 

4H wird iaufend im Labor getestet. Einige Beispiele aus der Chemikaflen
lis1e, gegen die der Handschuh vier Stunden lang Sicherheit bietet: Toluol, 
Diisocyanat. Xylol, Styrol, Methylmethakrylat, Aceton, Benzo~ Epoxid, 
Methylenchlorid, Freon 113, Hexan, Perchlorethylen, Trichlorethylen ... 

Vier Stunden nach dem ersten Kontakt mit Gefahrstoffen muB dar 4H· 
Handschuh gewechselt werden, denn nur so wird das Herumliegen von verun
reinigten Handschuhen vermieden. 
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sychlsche Reaktione II Unlalle ond Kalaslrophen
 

In Nummer 36 unserer Zeitschrift veroffentlichten wir den ersten Teil hoch
interessanter Ausfiihrungen von Dr. Hans-Konrad Knopfel, Professor fur Psy
ch%gle, zur StreB-Problematik bei Unfallen und Katastrophen. Auch im heute 
veroffentlichten zweiten und letzten Teil des in der deutschen Zeitschrift "Zivil· 
schutz" erschienenen Artikels wird der Leser die bemerkenswert anschaulich
konkrete Darstellung komplizierter psychologischer Zusammenhiinge und 
Reaktionen schiitzen. 

*
 Das Unangenehme der Auseinanderselzung mit der Realitat kann man 
durch sogenannte faule Kompromisse vermeiden. So betonen heute sehr viele 
Menschen, wie sehr sie Kritik schatzen, wie hilfreich und notwendig sie seL 
Dies ist die reife Seite des Kompromisses, aber leider bleibt sie in einer ratio
nalen Deklaration stecken. Kritisiert man namlich, dann werden viele Kritik
freunde verletzt, aggressiv und, statt zuzuheren, beginnen sie einen Gegen
angriff. Hier zeigt sieh die unreife Seite. Dieser KompromiB ist klar neurotisch, 
aber Mufig. Kritik an den Kritikern scheint verboten zu sein. Mit diesem Kom
promiB verzichtet man auf die Vorteile einer echten kritischen Auseinander
setzung und kann keine optimale L6sung einer schwierigen Lage mehr 
erarbeiten. 

Ein weiteres Mittel, unliebsame Einsichten abzuwehren, ist die Erflndung 
eines Siindenbockes. Nicht ich bin schuld, sondern er. Man nennt dies in der 
Psychologie Projektion. Man fUhlt sich augenblicklich unschuldig, gerecht klug 
und moralisch, muB nur den Siindenbock in die WOste jagen, und alles wird 
gut. Aber schon die erste Publikation Ober diesen Abwehrmechanismus wies 
darauf hin, daB diese Prozedur mindestens ja.hrlich wiederholt werden muB. 
Offensichtlieh erkauft man diesen Gewinn an falscher Selbstachtung dadurch, 
daB man nicht mehr den Notstand bekampfen kann, sondern nur noch den er
fundenen SOndenbock. Wann im Alltag ein MIBgesehick passiert, man denke 
an eine harmlose BerOhrung zweier Autos, wird jeder der Beteiligten gleich 
seine Unschuld beteuern und den andern anklagen. 

Setzen wir uns dagegen mit Angst, Bedrohung und unangenehrner Realitat 
auseinander, wird unser Handeln zweckmaBig und zielstrebig. Unsere Rettungs
chancen steigen. Gelassenes Ertragen der Angst bei besonnenem Handeln 

nennt die Psychologie SUblimation. Vermeiden wlr die Angst und andere unan
genehme GefUhle, wird unser Handeln zufallig. dient nur noch dem Abreagie
ren von Spannungen und jst wertlos zum Beheben von Gefahren. In der 
Psychotherapie heiBt dies Agleren oder Handeln 5tatt Besinnen. Es hat keinen 
lebenserhaltenden Wert. 

Wlchtlge Merks~tze 

Man soli es dem Chirurgen verzeihen, wenn er unter dam Druck der Ope
ration mal ein Messer wegwirft, um seine Angst loszuwerden; die Technik der 
Operation wlrd dadurch nicht verbessert. 

Wir k6nnen nun einige Merksatze der Katastrophenp5ychologie aufstellen. 
Angst ist lebenserhaltend. Sie aktiviert psychisch und physiseh, macht waeher, 
hellheriger, umsichtiger, mahnt, daB Kampf oder Flucht n6tig werden. Auch das 
Vegetativum stellt sich auf die Uberlebensleistung ein, es herrscht ein ergotro
per Zustand, eine Bereitstellung oder Alarmreaktion. Sind Kampf oder Flucht 
sinnlos, schalten Psyche und Soma auf einen histiotropen Zustand, auf Totstel
len, Uberdauern und passives Oberleben. Das AusmaB der Angst ist immer 
subjektiv. Eine auBere Bedrohung wird von jedem Individuum verschieden er
lebt und versehleden verarbeitet. Angst bewuBt erleben und gelassen reagie
ren, SUblimation, bietet die beste Abwehrchance. Isolieren, Abspalten der Angst, 
erhalt die kOhle Oberlegung, ist aber durch Bagatellisieren gefahrdet. Abwehr
mechanismen, welche das AngstgefOhl unbewuBt werden lassen wie Verschie
ben, Projektion, Agieren oder vorzeitiges Totstellen gefahrden das Uberleben, 
ebenso das Dramatisieren. 

Bedrohung und Verarbeitungskapazitat geh6ren immer zusammen. Eine 
starke Persenlichkeit, psychologisch gesprochen gute Ich-Starke, erlaubt 
groBere Angst zu sublimieren, das heiBt bewuBt und gelassen zu erleben. 
Ein Kind mit seiner noch schwachen Persenlichkeit muB zum Beispiel eine 
schwere, anhaltel'lde Belastung ins UnbewuBte verdn3ngen und bezahlt 
dies mit elner Neurose. Erwachsene kennen trotz starkerem Ich unter be
sonders brutalen Belastungen ebenfalls mit dauernden psychischen Ver
anderungen reagieren. So gelingt es etwa nicht mehr, Affektisolierungen 
oder Spaltungen, die Emotionslahmung nach Baelz, riickgangig zu machen 
oder es bleiben chronische Zustande von Angst und Depression. Man hat 
dies be; Uberlebenden von Konzentrationslagern und Atombomben beob
achtet. Ich-Starke, Personlichkeitsstarke, Verarbeitungskapazitat oder Subli
mationsvermegen lassen sich entwickeln. Die Auseinandersetzung mit 
Angst laBt uns erleben, daB wir dies k6nnen. So gewinnen wir Selbstsicher
helt. Die Erziehung in Familie und Gesellschaft soli uns dazu helfen. Ober
fordert sie uns, erleben wir lauter MiBerfolge und kennen kein Vertrauen 
in unsere Verarbeitungskapazitat erwerben. Solche Menschen werden bel 
Angst und Gefahr voreilig fliehen oder sich totstellen. Werden wir zu sehr 
geschont, kann sich unsere Verarbeitungskapazit8t auch nicht trainieren. 
Das psychische Training ist wie das kerperliche Training. Zuviel Training gibt 
Muskelkater und zu wenig schlaffe Beine, aber angemessene Belastung 
sHirkt und fardert. 
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Mogliche Reaktionen 

Sie werden in ihrer Eigenschaft als Arzt oder Helfer oder auch als ein
facher Burger mit drei Formen der Katastrophenreaktion konfrontiert. Einmal 
mit der normalen Katastrophenreaktion. die Sie vor aHem an sich selbst spOren. 
Angst, HellhOrigkeit, unruhige Wachsamkelt werden Sie psychisch verspOren. 
Denken Sie daran. in einem dunklen Hause alleine sind aile Gerausche ver
starkt. Sie werden Angst um Ihr Leben spOren. aber auch Angst zu versagen. 
Herzklopfen, Zittern, Schwitzen, ruhelose Glieder, vielleicht etwas weiche Knie, 
Urindrang mag auch auftreten. Durchfall ist seltener als die Kriegsschriftsteller 
schildern. Wenn Sie Ober Ihre eigene Angst nicht erschrecken, daran denken, 
daB Sie auch mit Angst Ihre Aufgaben erfUllen. sich bewahren, andern beistehen 
konnen, werden Sie ruhig funktionleren kannen. Von den andern Menschen mit 
einer normalen Katastrophenreaktion werden Sie zuerst wenig bemerken. Sind 
dlese unverletzt, werden sie irgendwo zugreifen und etwas VernOnftiges tun. 
In jeder Katastrophe zeigen sich Fahigkeiten, Talente und Einsatzbereitschaft, 
die man nicht erwartet hat. Sind Menschen mit einer normalen Katastrophen
reaktion verletzt, dann benehmen sie sich wie durchschnittliche Verletzte, zeigen 
Angst, suchen Hilfe. kennen sich dem Arzt anvertrauen und gehorchen seinen 
Anforderungen. Kurz, mit normalen Katastrophenreaktionen haben Arzte und 
andere Helfer keine Sorgen. Ganz so ideal reagieren aber nur wenige. Zu Be
ginn einer Katastrophe sind die meisten Menschen Oberrascht, sehen nur die 
Gefahr, keinen Ausweg. schalten zuerst auf Totstellen, sind benommen, mut
los. passiv, fassen sich aber meist in kurzer Zeit und beginnen zu Oberlegen, 
was zu tun ist. Zu dieser kurzen anfanglichen "Totstellphase" passen schwa
che Knie, das GefOhl, nicht gehen. nicht handeln zu konnen, passen Tranen, 
Trauer und Mutlosigkeit. Man muB Ober diese Anfangssymptome nicht er
schrecken. Sie hindern nicht ernstlich, slch zu fassen und zu besonnener Akti
vital Oberzugehen. An sich ist es eine gesunde, zweckmaBige Reaktion, bel 
einer unverhofften Bedrohung zuerst elnmal nichts zu tun, sich umzuschauen. 
die Lage zu studieren und dann erst zu handeln. Wenige Menschen bleiben 
in einem Anfangsstupor stecken, und auch diese erholen sich meist schnell 
mit etwas Anteilnahme, Wohlwollen und freundlicher Aktivierung. Der Arzt 
muB dies auch gar nicht selbst tun, ein vernOnftiger Helfer machl dies genau 
so gut. 

Statt eines Anfangsstupors kann man auch mit einer anfanglichen Uber
aktivierung reagieren. die Kampf-Flucht-Reaktion, der ergotrope Zustand wird 
uberbetont. Man spricht schneller, redet lauter, rennt vielieicht etwas unnatlg 
herum und wird sich auch bald beruhlgen. Auch das 1st nicht gefahrlich, so
lange keine unzweckmaBigen Aktivitaten durchgesetzt werden. Wird die 
Obertriebene Aktivierung allerdings gefahrlich, dann haben wir keine normale 
Angstreaktion mehr vor uns. Auch hier gilt es nur zu wissen, man wird sich 
bald beruhigen, schon gar, wenn man eine Aufgabe zu erfullen hat, wie der 
Arzt meistens in einer Katastrophe. Wir verstehen jetzt auch leicht, warum es 
in Gefahren gut ist, wenn man eine Aufgabe hat und weiB, wie man diese 

anfaBt. Aufgaben, Arbeit und Verantwortung stimulleren das besonnene. ver
nOnftige Vorgehen trotz Angst, fordern die Sublimation. 

Dumme Menschen sind angstfrei 
Wer sich in Katastrophenmedizln ausblldet, verbessert auch seine eigene 

Uberlebensaussichten. Zusammenfassend kann man sagen, leichte Lahmung 
oder Uberaktivitat als erste Reaktion auf eine Katastrophe gehort zur normalen 
Katastrophenreaktion wie Angst und vegetative Erscheinungen. Gefahrllch 1st 
nur, wenn man sich vor diesen Reaktionen fOrchtet. meint. sie fOhren zum 
Versagen, sich ihrer schamt und nun seine Krafte verschwendet im unmogli
chen Bekampfen der Angst, statt mit Angst seine Aufgabe zu erfOllen, was mag
lich ist. Mutig ist, wer trotz Angst seine Sache macht, angstfrei in Gefahr 
sind nur Dumme, Unerfahrene oder angstfreie Psychopaten. Dieser Satz 
wurde in der Royal Air Force im Zweiten Weltkrieg gepragt. Er stammt aus 
bitterer Erfahrung, hat sich bewahrt und gilt noch heute. 

Zur Haufigkeit normaler Angstreaktionen ist zu sagen, daB aile Angst 
in Irgendeiner Form spuren. Oft wird sie erst nachher bewuBt. vor allem 
wenn man keine Zeit hatte, seine Angstreaktionen zu studleren. Vlelleicht 
kommt sie erst nach der Katastrophe im Traum. Haufig muB man nach Un
tallen immer wieder davon sprechen. Dies ist eine recht gute Therapie, wenn 
man in Sicherheit ist. Normale Angstreaktionen. die kurzfristig lahmen oder 
Oberaktiv machen, das heiBt zuerst einmal die Effizienz senken. sind haufig. 
Ais grobe Faustregel kann man annehmen, daB auf zehn Verwundete eine 
milde Angstreaktion auftritt, die mit ein wenig Zureden, Ermutigen oder Be
schaftigen sehr schnell abklingt. Meist kommen diese Menschen gar nicht 
bis zum Arzt. 

Krankhafte Angstreaktionen sind so stark. daB die Fahigkeit, vernOnftig 
im Sinne des Uberlebens zu handeln, herabgesetzt oder aufgehoben 1st. 
Sie sind als Ubersteigerung der Aktivierung oder als voreiliges Totstellen zu 
verstehen. 

Schlmpfen auf AutorlUiten 
Krankhafte Oberaktive Angstreaktionen auBern slch in korperlicher Aktivi

tat, sinnlosem Herumrennen, sich unnotig in Gefahr begeben, eventuell ruhe
losen Gliedern, leichten Zuckungen, dann aber vor allem in viel Reden, sich 
einmischen, Helfer storen, alles besser wissen und Unordnung veranstalten. 
Meist wird auch auf irgend jemand gescholten, Autoritaten der Proze8 ge
macht, Ober die mangelhafte AusrOstung geklagt. All diese Aktivitat ist eigent
lich eine Pseudoaktlvitat, es wird viel getan und nichts bewirkt. In der Notlage 
zahlt aber die Leistung. nicht die Betriebsamkelt. In guten Zeiten kann man sich 
"tatlgen Leerlauf" leisten. 

Es gilt zu verstehen, daB diese Uberaktivitat den Charakter des Agierens 
hat. Man handelt nlcht zielstrebig, sondern tut lrgend etwas, damit man weni
ger Angst hat, so wie der kleine Junge 1m dunklen Wald pfeift, um sich Mut 
zu machen und dadurch die Rauber herbeirufen wOrde, wenn welche da wa
ren. Solche Menschen muB man freundlich und fest stoppen, etwa mit dem 

48 49 



Hinweis, jetzt gelte es, vernOnftig zu handeln und nachher Ober Verantwortung 
und Schuldige zu diskutieren. Ihnen tut ein klarer Auftrag , ein bestimmter 
Befehl gut. Oft ist es nOtzlich, wenn ein besonnener Helfer mit Ihnen zu arbei
ten beginnt, bis sie alleine weitermachen. Kann man elnen Oberaktiven so 
nicht beruhigen, dann sollen ihn mehrere Helfer von den andern isolieren, 
notfalls mit Brachialgewalt, freundlich und fest. Solche Menschen konnen 
eine Panik auslesen, eine kollektive uberaktive Reaktion. Paniken kennen 
sehr schlimme Foigen haben. Ich mochte an die Panik im Brusseler FuBball
stadion vom 29. Mal 1985 erinnern, welche 38 Tote und 257 Verletzte kostete. 
In Boston kamen 1942 beim Brand eines Nachtclubs gar 495 von 800 Gasten 
um (Ungeheuer, 1986). 

Panik als Massenerscheinung laBt sich sehr schwer kontrollieren. Panik 
muB verhUlet werden. Aufklarung, Wissen um Gefahren, Durchdenken von 
Rettungsmeglichkeiten und Erlernen von Oberlebenstechniken sollten eigent
lich allen Menschen selbstverstandlich sein, die sich In besondere Gefahren 
begeben. Sind groBere Menschenmengen verunsichert, ist die Bedrohung 
unklar, zeigen sich die Verantwortlichen nicht oder machen sie allgemeine, 
nichtssagende Spruche, statt klare Information und Auftrage zu geben, dann 
kann vor allem in einer Masse mit wenig Zusammenhalt leicht eine Panik 
ausbrechen. Meist beginnt die Panik wegen wenigen uberaktiven Angstreak
tionen. Darum ist es wichtig, solche Menschen sogleich zu isolieren und 
sich mit ihnen abzugeben. Wenn die Menschen mit gutem Sozialzusammen
hang, realistischen Vorstellungen Ober die Gefahren und sicheren, einge
Obten Oberlebenstechniken in Gefahr gehen, haben sie meist eine gute Chan
e zu uberleben. Ich mochte nur erinnern, daB zwei Drittel der deutschen 

Schiffbruchigen im Zweiten Weltkrieg uberlebten. 

Nolru' 112 gul angekommen 
Jeder Zivilschutzhelfer weiB, daB am vergangenen 1. Januar zusatzlich zur 

Notrufnummer 012 auch die Rufnummer 112 eingefOhrt wurde, die in den zwolf 
EG-Landern Gultigkeit hat. Nach einer praktischen Erfahrung von mehreren Mo
naten ist die Feststeliung erlaubt, daB die neue Notrufnummer in der Luxem
burger Offentlichkeit gut angekommen ist, denn Immer mehr Anrufe erfolgen 
bei der Notrufzentrale uber die Nummer 112. Das war auch bereits bei der Ober
schwemmungskatastrophe Mitte Januar der Fall, als die Notrufe sich sozusa
gen zu 50 Prozent auf die Nummern 012 und 112 verteilten. Um den Obergang 
zu erleichtern, wird die Rufnummer 012 noch wahrend einiger Zeit weitergefUhrt. 

Bekanntlich gelten 012 und 112 vor allem fOr medizinische Situationen 
(Unfall. akute Erkrankung, Information uber Arzt- und Spitaldienst, Feuer, 
Katastrophe usw.). Seit dem ersten Januar 1993 ist die Hilfe von Polizei und 
Gendarmerie Ober die ebenfalls landesweit funktionierende Rufnummer 113 an
zUfotdern. 

«Col/oque des Cadres '93» 

Bientot la nouvelle generation d'appareils 
recherche-personne 

Les vertus traditionnelles de nos colloques des cadres, participation 
active et confraternite gemerale, ont encore predomine lors du dernler colloque 
des cadres qui a au lieu Ie 13 mars 1993 a I'Ecole Nationale de la Protection 
Civile a Schimpach. 

Monsieur Leon Anen, directeur de la protection civile, ouvre Ie colloque 
en souhaitant la bienvenue aux participants. II prie d'excuser Monsieur Ie 
Ministre de I'lnterieur de ne pouvoir assister au colloque. II presente comme 
nouveau conseiller technique, Monsieur Michel Feider, ingenieur nucleaire 
a la division de la radioprotection at annonce les changements intervenus 
au sein des cadres de la protection civile au cours de I'annee 1992. 

Lorateur fait ensuite une 

retrospective 

des activites des differentes unites de secours. En analysant ces statistiques 
il constate que Ie nombre des interventions a encore augmente en comparai
son de I'annee precedente. 

II exprime sa pleine satisfaction pour I'excellent travail accompli par les 
differentes unites de secours lors des inondations du debut de I'annee 1993 
et notamment pour la bonne coordination entre les volontaires lors de I'evacua
tion de I'Hopital St Louis a Ettelbruck. 

Parmi les nombreuses manifestations predominantes de I'annee 1992 
Monsieur Anen evoque la porte ouverte a Lintgen qui a eu lieu dans Ie cadre 
du 30e anniversaire de ce centre de secours et la participation a des exerci
ces internationaux tels que EUROPE 92 organise par Ie CEE a Amsterdam 
et un exercice entre la Belgique, Ie Luxembourg et la France au pole europeen 
de developpement pres d'Athus. 

En ce qui concerne les equipements, I'annee 1992 a ete marquee par 
un nombre important de nouvelles acquisitions et de remplacements de vehi
cules et de materiel d'intervention. 

Une assurance complementaire a ete conclue pour les volontaires et Ie 
nouveau precis pour ambulanciers a ete distribue. 
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Nombreux etaient les representants des cadres de la protection civile a participer a I'edition 
1993 du colloque des cadres. La presentation de la cel/ule d'intervention chimique suscitait 

un intf'm§t tout particulier parmi les participants. 

Un cycle de formation pour instructeurs est en cours pour pouvoir ren
forcer les rangs des instructeurs de la protection civile, affaiblis par Ie depart 
des instructeurs en secourisme et en sauvetage ayant atteint la limite 
d'age. 

La transformation des dortoirs de I'ENPC qUi debutera cette annee sera 
achevee vers la fin de 1994. 

Monsieur Anen passe la parole a Monsieur Jean-Mathias Goerens, Pre
mier Conseiller de Gouvernement, qui, au nom du Ministre de l'lnterieur, 
remercie encore une fois les volontalres pour leurs efforts fournis lors des 
inondations et leur bonne collaboration avec les differents corps de sapeurs
pompiers. 

Expose «electrisant» 

Ensuite Monsieur Gaston Krier, instructeur s/inspecteur du service MT 
des CFL, tient un expose sur les precautions a prendre lors d'interventions 
en cas d'aeeidents ferroviaires suite a I'electrification quasi achevee du reseau 
national. 

Les ambulanciers et sauveteurs doivent specialement faire attention lors 
d'accidents survenant a proximite des voies ferroviaires, des gares et des 
centres de triage. 

Les accidents dus a I'electrificatlon des voles ferroviaJres augmentent 
progressivement d'annee en annee. Ainsi en 1992, six incidents ont eu lieu 
avec, dans la plupart des cas, des consequences tn!:ls graves volre mortelles. 
II fait une presentation du reseau des CFL expliquant par des illustrations 
tous les dangers que peuvent encourir les volontaires. 

II informe I'assemblee que tout au long des voies de chemin de fer, se 
trouvent, a une distance de 900 m, des telephones d'alarme destines a 
appeler en cas d'accident Ie regulateur des CFL qui enverra sur place un res
ponsable qui coupera pour des raisons de securite I'electricite du tron<;on 
en question et procedera a une mise a terre. Monsieur Krier propose de trans
mettre Ie numero de telephone du regulateur (tel. 40 05 47) aux agents du 
CSU 112 et de les instruire sur les demarches a faire en pareille situation. 

Apres une se~ie de questions posees par I'assistance, qui a sulvl avec 
una attention soutenue les explications de I'orateur. Monsieur Gaston Krier 
termine son expose sous des applaudissements intenses. 

Encore I'Hepatite.BI 

Le Docteur Pierre Weicherding fait un expose sur la maladie de I'Mpatite
B. II presente Ie vaccin ENGERIX-B elabore par la firme Smith-Kline. II s'agit 
d'une nouvelle generation de vaccin obtenu par manipulation genetique. 
Comme il a deja ete explique dans la note adressee aux chefs des centres 
de secours, deux injections seront administrees dans un lntervalle d'un mois 
et apres six mois II sera procede a fa 3e injection. Apres la 3e injection un 
controle du dosage d'anti-corps pourra etre effectue par une prise de sang, 
mais sur la propre initiative du volontaire. Une question a ete soulevee au 
sujet des contre-indications. On paut en citer trois: allergie, grossesse et mala
dies graves. Un livret d'information sur Ie vaccin ENGERIX-B a ete envoye 
aux instructeurs en secourisme. Las volontaires des centres de secours 
interesses par ce IIvret pourront Ie consulter en se mettant en rapport avec 
I'instructeur en secourisme de leur centre de secours. 

Materiel de plus en plus sophistique 

Monsieur Carlo Birscheidt, chef de la base nationale de support, fait la 
presentation de /a cellule d'intervention chimique acquise tout rscemment 
par la protection civile. 

II fait I'inventaire des equlpements et du materiel dont ce vehicule est 
dote et donne des explications Quant a leur utilisation. II informe I'assemblee 
que deux vehicules de ce type sont actuellement stationnes au Grand-DucM, 
I'un aupres du corps des sapeurs-pompiers professionnels de la Ville de 
Luxembourg et I'autre aupres de la base nationale de support aLintgen. Cette 

52 
53 



presentation a suscite un interet tout particulier des participants au colloque 
et nombreuses etaient les questions qui ont ete posees. 

Monsieur Charles Bruck, ingEmieur-technicien inspecteur, fait un expose 
sur Ie nouveau reseau d'alerte silencieuse pour les unites de la protection 
civile et Ie service d'incendie. 

II informe "assembh3e que I'infrastructure informatique a ete installee au 
CSU 112 et que sa mise en service sera effectuee au cours des prochains 
jours. Avant de pouvoir exploiter Ie nouveau systeme, II echet de proceder 
a la modification des differents reemetteurs, travaux qui seront acheves au 
cours de I'annee 1993. 

II donne un aper~u sur les avantages et facilites du nouveau reseau et 
presente la nouvelle generation de recepteurs decodeurs. 

L:orateur termine son expose en indiquant que I'acquisition d'un premier 
lot d'appareils recherche-personne de la nouvelle generation est prevu pour 
1994. 

Questions techniques et adminlstratives 

Camite des cadres 

Par suite de la demission de certains membres du comite des cadres, 
il s'avere necessaire de pourvoir a leur remplacement et de faire une recompo
sition dudit comite. Les volontaires interesses adevenir membre du comite des 
cadres voudront Ie signaler a la direction de la protection civile. 

Jaurnee Nationale de la Protection Civile 

La Journee Nationale de la Protection Civile prevue pour 1993 sera repor
tee a 1994 et aura lieu a Dudelange. 

Accidents avec les vehicules d'interventian 

De nombreux accidents avec des voitures d'intervention ont eu lieu au 
cours de I'annee derniere et etaient dus essentiellement a I'exces de vitesse. 
Monsieur Anen invite les chefs des centres de secours a intervenir aupres 
des volontaires pour qu'ils se conforment au code de la route et qu'ils routent 
dorenavant a una vitesse moderee. 

Renouvellement Medlco-sapeur 

II est rappele aux chefs de centre de bien vouloir transmettre ala direction 
une liste des nouveaux membres des equipes de sauvetage desireux de se 
soumettre a I'examen medical d'aptitude medico-sapeur ainsi que des mem
bres dont I'examen est a renouveler. 

Cours de sauvetage dans les centres de secours 

A I'instar du programme de formation des ambulanciers au sein des 
differents centres de secours, il est prevu d'organiser a ,'avenir egalement 
pour les unites de sauvetage un programme de formation comprenant six sean
ces par an. 

Transports en ambulance 

Le nombre des personnes transportees en ambulances dont I'etat ne jus
tifie en aucune fac;on un transport en ambulance ne cesse d'augmenter d'annee 
en annee et tend a prendre une envergure alarmante. La direction consciente 
de ce phenomene, interviendra aupres des instances competentes afin de 
remedier a cette situation et d'sviter ainsi a l'avenir que les ambulances ne 
soient pas disponibles pour effectuer des transports revetant un caractere 
urgent. 

Drogues 
La decision du Ministere de la Justice relative a la non-information des 

forces de I'ordre concernant les personnes ayant succombe a une over
dose a ete rapportee. Les chefs de centre sont des lors tenus d'informer les 
volontaires Qu'en pareille situation, les forces de I'ordre sont de nouveau a 
avertir. 

Brancards "Stollenwerk Roll-in-Trage» 

Certains chefs de centre ont souleve Ie probleme de la manipulation du 
nouveau brancard du type "StoHenwerk». Dans Ie but de resoudre ce pro
bleme, la direction analysera, en collaboration avec les instructeurs, la situa
tion en vue de connaitre I'origine de ces problemes et de trouver une solution 
pouvant donner satisfaction aux ambulanciers. 

Vers 18.00 heures Monsieur Anen cloture Ie colloque des cadres et remer
cie I'assistance de !'interet temoigne. 

Erfolgreiche Mund-zu-Mund-Bealmung bei Kaler 

Der neuseetandische Fernmeldetechniker Mike Todd rettete elnem rotge
tigerten Kater das Leben bei einem Brand in New Plymouth. 

Todd arbeitete zusammen mit einem Kollegen an einer Telefonleitung, als 
er Qualm aus einem nahegelegenen Haus emporsteigen sah. Kurzentschlos
sen rannten beide zur Brandstelle und versuchten, das Feuer mit einem Garten
schlauch zu Ibschen. Da kam der Besitzer und berichtete, drei Katzen und ein 
Hund seien noch im Haus. Todd drang durch den Hintereingang in das ver
qualmte Haus und sah den Kater neben der Tur hegen. "Ich griff ihn mir in der 
Dunkelheit" erzahlte der Techniker "Er war v611ig leblos und seine Zunge hing 
heraus. Er war tot." Dennoch versuchte Todd es fLinf Minuten lang mit der in 
einern Erste Hilfe-Kurs gelernten Mund-zu-Mund-Beatmung - schlieBlich kam 
Bewegung in den Kater. Ein Tierarzt sorgte fUr weitere Pflege und der Vierbeiner 
war bald auf dem Weg zur endgOltigen Besserung. 

Der Besitzer des Hauses konnte auch noch den Hund retten. Die zweite 
Katze war jedoch tot und eine dritte blieb vermiBt. Ob Todd einen besondaren 
Katzenorden erhielt, wurde nicht mitgeteilt ... 
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Dewitter bringen Gefahren und Schaden
 

Der Himmel verdunkelt sich, sin Gewitter mit Blitz und Donner zieht auf 
- nicht nur angstliche Gemuter fUhlen sich in dieser Situation unwohl. DaB 
die Menschen seit jeher Angst vor dem Nalurereignis Biitz hatten und entspre
chende Schutzmoglichkeiten suchten, belegt die Uberlieferung, nach der be
reits 1300 v. Chr. Experiments zum Blitzschutz unternommen wurden. 

Von Donatus, einst Bischof von Karthago - er starb im 4. nachchristlichen 
Jahrhundert - erzahlt die Legende, er konne Blitze einfangen. Er wird des
halb als Schutzheiliger gegen Blitzschlag verehrt, und sein Abbild soli Haus 
und Hot vor Schaden bewahren. 

Blitzschlage verursachen Wald- und Buschbrande In weiten Tei/en der Welt und bflden auch 
fUr die Menschen stets eine gro8e Gefahr. 

Ole Entstehung elnes Blitzes 
Die Voraussetzungen fOr die Entstehung von Gewittern sind heute bekannt, 

die endgi.iltige Erforschung des Blltzphanomens ist jedoch keineswegs abge
schlossen. Es wOrde zu weit fOhren, auf Einzelheiten einzugehen, doch sollte 
die Entstehung eines Blitzes hier kurz beleuchtet werden. 

Vereinfacht ausgedri.ickt, handelt es sich beim Blitz um eine L1chterschei
nung bel der Entladung von Luft· oder Erdelektrizitat. Voraussetzung fUr diese 
Entladung ist eine elektrostatische Aufladung in der Atmosphare, die durch auf
wMsstromende Luftmassen mit einem bestimmten Feuchtigkeitsgehalt entsteht. 

In der Gewitterwolke verteilen sich die elektrischen Ladungen in Gebiete 
mit positiver und negativer Ladung. Dabei sind die oberen Wolkenschichten 
mit Temperaturen unter 0 °C positiv geladen, wahrend die tieferen und warme
ren Schichten elne negative Ladung haben. 1st innerhalb der Wolke dann ein 
bestlmmter Spannungszustand erreicht, kommt es zur Auslosung des Blitzes. 

Die Stromstarke des Blitzes betragt meist etwa 20.000 Ampere, sie kann 
aber auch in seltenen Fallen Werte bis zu 200.000 Ampere und mehr erreichen. 
Dabei treten Spannungen von einigen Millionen Volt auf. Ole Temperatur des 
Blitzes betragt zwischen 15.000 und 30.000 °C. 

Wlrkung auf den Menschen 
Wird ein Mensch von einem Blitz direkt getroHen, so flieBt der weitaus groBte 

Teil des Blitzstromes nicht durch den mensch lichen Korper, sondern Ober sei
ne Korperoberflache. Hlerdurch entstehen in der Regel Brandspuren oder Ver
brennungen der HauL 

FlieBt ein groBerer Tell des Blitzstromes durch den menschlichen Kerper, 
so tritt ein ahnlicher Schock auf wie bei der BerOhrung unter Spannung sts
hender Teile elektrischer Starkstromanlagen. Der Strom wirkt durch eine Sto
rung der Herzsteuerstrome unmittelbar auf das Herz mit den Folgen 
Herzkammerflimmern und Herzstilistand. 

BlitzunfaJle verhuten 
In einem Merkblatt zur VerhOtung von Blitzunfalien im Freien, herausge

geben vom AusschuB fUr Blitzschutz und Blitzforschung im Verband Deutscher 
Elektrotechniker (ABB), Stresemannallee 15, 6000 Frankfurt (Main) 70, wird auf 
die Gefahren bei Gewitter hingewiesen: 
•	 Ein Gewitter ist gefahrllch nahe, wenn zwischen Blitz und Donner weniger 

als zehn Sekunden vergehen; es ist dann hOchstens drei Kilometer entfernt. 
Der nachste Blitz kann bereits in unmittelbarer Nahe einschlagen. 

•	 Personen, die die nahere Umgebung Oberragen, sind der Gefahr des di· 
rekten Einschlages ausgesetzt Die Gefahr ist besonders graB an exponier
ten Stellen wie Berggipfeln, ferner am Rand von Boschungen und Ufern 
von Gewassern. 

•	 Der Blitzstrom wird an der Einschlagstelle nicht punktfermig vom Erdboden 
aufgenommen. Er ben6tigt ie nach Beschaffenheit des Erdbodens groBe 
Raume, um in die Erde einzudringen, so daB sich die Gefahrenzone bis auf 
50 Meter ausdehnen kann. 
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•	 Schon ein schwacher Blitzstrom kann bei Schwimmern zu Schockreaktio
nen fuhren und den Tod bedeuten. Badende kennen durch in der Nahe ein
schlagende Blitze gelahmt werden. 

SchutzmaBnahmen 
In dem genannten Merkblatt werden auch Hinweise fur das richtige Ver

halten fUr den Fall gegeben, daB man vom Gewitter uberrascht wird. 

•	 So solite man sofor! Gebaude mit Blitzschutzanlagen oder Fahrzeuge mit Ganz
stahlkarosserie aufsuchen, die sicheren Schutz vor Blitzeinschlagen bieten. 

•	 In Scheunen, Holz- oder Steinhutten, die keine Blitzschutzanlagen haben, 
sollte man sich mbglichst in der Mitte des Gebaudes aufhalten und Hock
stellung einnehmen. 

Ziemlich sicher ist man im Innem eines Waldes mit gleichmaBig hohem 
Baumbestand. Am Waldesrand ist ein grbBerer Sicherheitsabstand einzu
halten, um ein Uberspringen des Blitzes zu vermeiden. Einzelstehende Bau
me, gleich welcher Art, sind zu meiden. 

•	 Wird man von einem Gewitter im Freien uberrascht, so ist eine Bodenmulde 
zu suchen. Sich nicht an Felswande anlehnen und keine Personen oder Tiere 
beruhren. Sich mit geschlossenen Beinen hinhocken, nicht hinlegen. 
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•	 Befindet man sich in unmittelbarer Nahe eines Gewitters, so ist von metal
lenen Gegenstanden wie Weidezaunen oder Metallgittern einige Meter Ab
stand zu nehmen, 

Badende und Wassersporttreibende sollen bereits beim Aufzug eines Ge
witters das Wasser verlassen. Angler sollten Angelruten aus der Hand legen. 

Soweit die Hinweise des Merkblattes. Was aber, wenn dennoch ein Mensch 
von einem Blitzunfall betroffen wird? 

Sofortma8nahmen wichtig 

Nach dar Unfallstatistik der letzten Jahre uberlebt weit mehr als die Hi:ilfte 
aller Personen, die vom Blitz getroffen wurden. 

Bei BewuBtlosigkeit oder Atemstillstand mussen sofort Wiederbelebungs
maBnahmen durchgefi.ihrt werden. Befreiung der Atemwege, Atemspende und 
auBere Herzdruckmassage haben Vorrang vor allen anderen Hilfeleistungen. 

Die Bekampfung des Schocks und die UnterstUtzung des Kreislaufs durch 
Hochlagerung der Beine, das Abdecken von Verbrennungen mit sterilem Ver
bandstoff und das Ruhigstellen evtl. gebrochener GliedmaBnahmen sind wei
tere MaBnahmen der Soforthilfe. 

In jedem Faile \st bei Blitzunfallen unverzuglich arztliche Hilfe herbeizurufen. 

Hohe Sachschaden 

Neben den PersonenschMen sind jedes Jahr auch Sachschaden in Mil
lionenhehe durch Blitzschlag zu verzeichnen. Bei den Blitzschlagen, die Ge
baude, Baume oder andere Objekte treffen, unterscheidet man zwischen den 
zundenden und den nichtzundenden. 

Zundende Blitzsc:hlage sind ein Produkt aus der Zundenergie des Blitzes 
(Stromstarke und Temperatur) und der EntzOndbarkeit der Umgebung der Ein
schlagstelle. FOr die Ausbreitung des durch den Blitzschlag entfachten Feuers 
spielen Bauart, Nutzung und Lage des betroffenen Objektes eine wesentliche 
Rolle. 

Die nichtzundenden Blltzschlage richten oft betrachtllche mechanische Zer
stbrungen an, die aber im wesentlichen auf die Elnschlagstelle und den Weg 
des Blitzes zur Erde beschrankt sind. Die Erklarung dieser Zerstbrungen Iiegt 
ebenfalls in der Energie des Blitzes. Beim Durchgang des Blitzes durch Mau
ern oder Balken wird das darin enthaltene Wasser schlagartig verdampft - der 
Fachmann weiB: 1 Liter Wasser == 1700 Liter Wasserdampf -, was eine starke 
Sprengwirkung zur Foige hat. 

Regionale Unterschlede 

1m Rahmen dieser Betrachtung soli abschlieBend auf die regionale Hau
figkeit von Gewittern eingegangen werden. Dies ist mbglich, weil seit Jahren 
in der Bundesrepublik die Anzahl der Gewitter, der Blitze und der Blitzeinschlage 
registriert wird. 

Mit Hilfe von 60 von der Technischen Hochschule Darmstadt eingerichte
ten Blitzzahlstellen wurde ein deutliches Sud-Nord-Gefalle in dar Zahl der jahr
lichen Blitze festgestellt. So werden 1m Aligau jahrlich etwa sieben Blitze pro 
Quadratkilometer gezahlt, wahrend as in Schleswig-Holstein nur noch drei sind. 

Auch die GewitterMufigkeit nimmt vorn SOden nach Norden abo Zahlt man 
in SOddeutschland pro Jahr rund 35 Gewitter, sinkt die Zahl in nerdlicher Rich
tung bis auf neun Gewitter pro Jahr an der NordseekOste. 

(Aus "Bev6Ikerungsschufz-Magazin'; Bonn) 
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eue Gebaude in amer und Diidelingen
 

Am 2. Oktober letzten Jahres wurde der neue Gebaudekamplex fUr 
technische Gemelndedienste und Protection Civile in Marner in Gegenwart 
von Innenminister Jean Spautz, Burgermeister Josy Konz, den Schbffenraten 
der betroffenen Gemeinden, dem Direktor der PC. Leon Anen, und dem beige
ordneten Zenterchef Marc Braun eingeweiht. Bedingt durch den akuten Platz
mangel der fruheren Raumlichkeiten und dank des Zuvorkommens der 
Gemeinde Mamer, verfUgt man nun in der Dippacher StraBe uber eln geraumi
ges und vorzuglich ausgestattetes Einsatzzentrum. 

Auch in Dudelingen verfugen Protection Civile und Feuerwehr seit dem 
19. Marz an der Luxemburger StraBe uber modeme und zweckmaBig ein
gerichtete Raumlichkeiten. Unter den nahezu hundert Gasten notierten wir 
u.a. Innenminister Jean Spautz. Umweltminister Alex Bodry, Burgermeister 
Louis Rech, die betroffenen Schbffenrate, den Direktor der P.C. Leon Anen, 
Hauptinspektor Georges Scheidweiler, den Dudelinger Zenterchef John 
Oestreicher, den Dudelinger Feuerwehrkommandant Henri Glesener und zahl
reiche Vertreter von Feuerwehr, Gendarmerie und Palizel. Damit verfUgen bei
de Hilfsarganisationen uber eine beispielhafte Unterkunft, die es Ihnen erlaubt, 
ihren Einsatz im Dienste des Nachsten noch besser und effizienter auszu
fUhren. 

mm 

Ubersicht uber die funktianel/en und angernessenen Raurnlichkeiten fur Material und Helfer 
in Marner 

Auch in Diidelingen konnen die Freiwilligen der P.e. und Feuerwehr sich nunmehr in zweckenl
sprechenden und modernen "Verha/lnissen" aufhalten. 
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Die geistig-seelische Situalion des NoUallualienlen
 

Die gewaltigen Verbesserungen auf medizinisch·technischem Gebiet sol/ten 
nicht verhindern, daB die geistig-seelische Betreuung des Notfallpatienten ge
niJgend Beachtung findet. Besonders jene Mitburger, die pl6tzlich arztliche Hilfe 
benotigen, befinden sich in einer psychischen Situation, die von Ambulanz- und 
Rettungshelfern viel Verstandnis und angemessenes Verhalten erforder!. Wir 
ver6ffentlichen nachstehend den zweiten und letzten Teil eines von C. Rege/
steiner in der Zeftschrift "Reftungsdienst" ver6ffentlichten Beitrags zu diesem 
Thema. /n Nummer 36 wurden vor allem die Reaktionen des Notfallpatienten 
untersucht; im zweiten Tefl seiner AusfiJhrungen gibt der Autor praktische Rat
sch/age zu psych%gisch richt/gem Verha/ten der Helfer. 

Welche Bedurfnisse hat ein NoUallpatient? 
Das Wort "Bedurfnis" wurde abgeleitet aus dem Zeitwort bedurfen, dur

fen bedeutet im Indogermanischen eine Sache genieBen; germanischer Pes
simismus veranderte diesen WortSelbstverwirklichung 
sinn in darben, bzw. etwas entbeh

5 W8hrtteit 5 \ reno Aligemein ist der Bedurfnis-
Giite begriff in der Psychologie un

5ehonheit scharf und wird haufig im Zusam
Indlvldualltat menhang inhaltlich verwandter 
GerechtiCkeit Begriffe (wie Motivation, Interes

Bedeutumkeit (ainnvoll ..In)\ se, Trieb etc.) thematisiert. Die
••. u.w.... \ se Begriffsfamilie reicht weiter 

,:...--------------\ uber Wunsche, Begierden, 
14 Selbatachtung 4 \ Zwecke, Autgaben bis hin zu 

Achtun. and...., Normen und Werten. 
Der amerikanische Psy

U.be, Zuwendunc. Zu,ehOrlgkett chologe Maslow teilt die 
Bedurfnisse des Menschen 

Sicherttelt hierarchisch in funf Grup
pen ein: 

1 Phy.lologisc:he Bediilfnl...: 1 Diese Bedurfnisse!wtt, W....r, N8hrung, Wohnung, Sc:hlaf, Sex... versucht der Mensch zu 
befriedigen. Zuerst mus
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sen die physiologischen lebens- und arterhaltenden BedOrfnisse befriedigt wer
den, um sich dann mit dem BedOrfnis nach Sicherheit auseinandersetzen zu 
konnen, und so weiter. Der Mensch kann also nur das nachsthohere Bedurfnis 
der Pyramide erreichen, wenn er das nachstniedrigere zuvor befrledigt hat, 
soweit die - z. T. umstrittene - Theorie Maslows. 

1st nun das Leben eines Menschen bedroht, so wird, bildlich gesprochen, 
an seiner BedOrfnispyramide gewaltig gerOttelt. Seine physlologischen BedOrf
nisse sind gefahrdet, und es taucht - entgegen Maslow's Theorie - ein be
sonders starkes BedOrfnis nach Sicherheit, Zuwendung und Wertschatzung auf. 
Seine Theorie hat aber insoweit fUr die Notfallsituation GOltigkeit, als mit der 
Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen muB mit rein medizinischen MaBnahmen 
begonnen werden und im AnschluB daran psychische Betreuung einsetzen muB. 
GemaB den ersten vier Stufen der Maslow'schen BedOrfnlspyramide wird nun 
versucht, die Bedurfnisse eines Notfallpatienten darzustellen und zu ordnen. 

Physiologische BedOrlnisse 

Versorgung mit frischer Luft bzw. Sauerstoff, Versorgung mit Wasser/FlOs
sigkeit, Nahrung, Moglichkeit der Urin- und Stuhlausscheidung, Gelegenheit 
zum Ruhen oder Schlafen, Schutz vor ekelerregenden Geruchen, Schutz vor 
physischer Uberanspruchung, Erhaltung - Wiederherstellung der korperlichen 
Integritat und FunktionstUchtigkeit, Erste Hilte, somatisch-medizinische Versor
gung, Klimatisierung (Warme - Kuhlung), Bekleidung, Bedeckung (Decken), 
Schutz vor Uirm, bequeme Lagerung, Schmerzbekampfung und Schmerzlin
derung, ... die Wichtigkeit der Sicherstellung dieser BedOrfnisse muB wohl nicht 
extra betont werden. 

1m Zusammenhang mit dem Schutz vor Larm soli speziell auf die Benut
zung der Sondersignale hingewiesen werden: Es ist fOr die Psyche des Not
tallpatienten auBerordentlich wicht/g, nicht mit markerschutterndem 
Foigetonhorngeheul konfrontiert zu sein. Ole Verwendung des Folgetonhorns 
sollte ausschlieBlich dem Transport bewuBtloser Patienten vorbehalten sain. Aus
nahme stellen hier sicherlich jene Notfalle dar, die eine sofortige operative In
tervention benbtlgen, wie z. B. eine schwere Bauchverletzung, well es dabei 
zu so groBen, schwer abschatzbaren Blutverlusten Innerhalb kurzester Zeit korn
men kann, daB die psychische Situation des Patlenten gegenOber der Verlet
zung eindeutig nachrangig ist. 

Bediirlnis nach Sicherheit 

Zum Bedurfnis der Sicherheit gehOrt hauptsachlich das GefUhl, sicher und 
kompetent versorgt zu werden. Dazu zahlt u. a. auch ein schonender, erschut
terungsarmer, glelchrnaBiger, nicht ruckartiger Transport, auch das GefOhl, si
cher auf der Trage zu Iiegen usw. 

Ein weiteres hautiges Bedurfnis des Notfallpatienten stellt der Wunsch nach 
Inforrnationen der verschiedensten Art dar, deren Beantwortung fur das Sicher
heitsgefGhl des Patienten sehr wichtig 1st. Die am haufigsten gestellten Fragen 
lassen sich wie folgt zusammenfassen. Informatlonen uber: 
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•	 die Krankheit. das AusmaB der Verletzung, 
•	 die mit der KrankheiWerletzung unmittelbar einhergehenden Konsequenzen, 
•	 die zu erwartenden arztlichen MaBnahmen. z. B. 
•	 liber die Notwendigkeit einer Narkose bzw. Operation, 
•	 Zielkrankenhaus, 
•	 Mitverletzte, 
•	 mogliche juristische Konsequenzen, wie zum Beispiel Verlust des Flihrer

scheins, Verschuldensfrage nach elnem Verkehrsunfall, finanzielle Kosten
abdeckung usw., 

•	 durch den Sanitater bzw. Arzt getatigte MaBnahmen, liber verabreichte 
Medikamente, 

•	 AngehOrige, Familie, nahestehende Personen: was soli mit meinem Kind, 
meiner alten Mutter usw. geschehen? 
uber die Unterbringung von Haustieren: wer tottert meinen Hund, ... 
liber den Verbleib individuell wichtiger Gegenstande, wie ein bestimmtes 
Foto, eine Geldb6rse, Halskette usw. 

Die ehrliche und eingehende Beantwortung der Fragen des Patienten ist 
ausgesprochen wichtig. Der Betroffene steht wahrend des Transportes ins Kran
kenhaus am Beginn seiner Erkrankung. Mit seinen Fragen beginnt er einen 
Anpassungs- und Bewa.ltigungsprozeB, kurz "Coping" genannt. dessen Ver
lauf erhebliche Ruckwirkungen auf die Erkrankung hat. 

Nicht zuletz1 leistet noch der Schutz vor beeintrachtigenden sozialen Be
ziehungen oder Kontakten, wie sie z. B. Schaulustige darstellen, einen wesent
lichen Beitrag, daB sich der Patient sicher fOhlt. 

Bedurfnis nach liebe, Zuwendung, ZUgehorlgkelt ... 

Der Patient hat das Bedurfnis "zugedeckt" zu werden, umhegt, umsorgt 
zu sein. Er wunscht, daB seine Angehbrigen, ihm nahestehende Personen be
nachrichtigt werden, will emotionale Zuwendung von diesen Personen, will die 
Moglichkeit des Kontaktes zum Sanitater/Notarzt usw. Auf dieses Bedurfnis wird 
im Kapitel "Grundsatze eines patientenzentrierten Verhaltens" noch etwas ge
nauer eingegangen. 

Bedlirfnls nach Achtung anderer, nach Selbstachtung 

Jeder Mensch hat grundsa.tzlich das Recht, akzeptiert zu werden, beson
ders der Schwerkranke. Er will vor Abwertung und Entpersonlichung geschOtz1 
werden, will nicht als Fall, sondern als Individuum, als unteilbares Einzelwesen, 
einzigartige Person gesehen werden. 

Das BedOrfnis nach Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstetlung der person
lichen Identitat (== Wesenseinheit), der Schutz vor zusiitzlichen Belastungen 
und Beeintrachtigungen der Persbnlichkeit stehen 1m Vordergrund. 

Grundsatze eines patientenzentrlerten Verhaltens 

Patientenzentriertes Verhalten bedeutet den erkrankten/verunglUckten 
Menschen als Mittelpunkt, als wichtigste Person im Rettungsdienst anzusehen 

und danach auch zu handeln. Dies heiBt nicht, sich dem Patienten und seinen 
Wunschen auszuliefern, sondern ihm unter Berlicksichtigung seiner Behinde
rung oder seiner Leidenssituatlon als hllfreicher und verstiindnisvoller, die 
innare Situation des Patienten sensitiv erfassender Heller zur Seite stehen. Die 
folgenden Grundsatze des patientenzentrierten Verhaltens sollen keine "Ver
haltensmaBregelungen" fOr Rettungssanitiiter/Notarzte sain, sondern Tips an
bieten und zum Nachdenken Ober das eigene Verhalten, dem Notfallpatienten 
gegenuber, anregen. 

Versetze dich in die Lage delnes Patienten I 
Denk daran, wie du dich bei deiner letzten Grippe, bei deinem letzten 
Kopfweh gefUhlt hast, wle du dlch verhalten hast. 
Versuche die innere Welt deines Patienten nachzuempfinden. 
Lege dich in die Lage deines Patienten: LaB dich von Kollegen in die Vakuum
matratze betten, mit der Schaufeltrage bergen, ... auf die Trage legen. Dann 
wirst du die Angste deines Patienten vor diesen Geraten besser verstehen 
kannen. 

- Lege dich auf die Trage und laB dich einige Zeit herumfahren. Du merkst, 
welchen physikalischen Kraften dein Patient ausgesetzt ist. 

- Hilt deinem Patienten sachgerecht und engagiert, belaste ihn nicht mit 
deinem Mitleid. 

Sei aufmerksam I 
Sprich mit delnem Patienten ruhig und sachlich. 
Stell dich mit deinem Namen vor, sprich den Patienten mit sainem Namen 
an. Er hat ein Recht darauf, nicht mit "aida", "Opa", "Oma" oder ahn
Ilchem angesprochen zu werden.
 
Der Patient ist grundsatzlich per "Sie" und nlcht per "Du" anzusprechen.
 
Das gilt naturlich auch fOr Obdachlose, Landstreicher oder Betrunkene.
 
Wende dlch deinem Patienten aktiv zu, frage ihn ruhig und sachlich nach
 
selnen Beschwerden.
 
Die Karperhaltung deines Patienten gibt dir nicht nur Hinweise auf seine
 
kbrperllchen Schmerzen, sondern auch auf seine seelische Situation.
 
Sei ein guter ZuhOrer, achte auf scheinbar unbedeutende Redewendungen.
 
Erklare deinem Patienten, bevor du etwas an ihm tust (ihm antust), warum
 
du es tust, bzw. tun mu6t.
 
Zeige deinem Patienten nlcht, wieviele medizinische Fremdworter du schon
 
kennst, sprich seine Sprache.
 
Oein Patient hat ein Recht daraut, dir Fragen zu stellen. Beantworte sie
 
geduldig, wenn er dich nicht verstanden hat, erklare es nochmals.
 
Suche Blickkontakt zu deinem Patienten. Schau nicht auf ihn herab, son

dern versuche deine Korperhaltung so zu gestalten, daB eure Augen in
 
der selben H6he sind. Sel nicht zu faul, dich dazu niederzuhocken bzw.
 
nlederzuknien.
 
Oein Patient braucht Zuwendung. LaB den Puis nicht von einem Gerat mes

sen, sondern fOhle ihn selbst. Dein Patient fraut sich uber eine mitfOhlende.
 
warmende Hand.
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Sei echt und ehrlich! 
Du bist Helfer. Versteck dich nicht hinter deinem Beruf. Dein Patient be

notigt in erster L1nie einen Menschen, nicht einen Medizinier, Sanitater oder
 
Psychologen.
 
Du muBt deinem Patienten nicht alles sagen, aber das was du sagst,
 
muB der Wahrheit entsprechen.
 
Unter- und Obertreibe nie bei der Beantwortung von Fragen deines
 
Patienten.
 
AuBere ke[ne vagen Vermutungen, z. B. uber Diagnose oder Therapie.
 
Der Patient wird bei ihn betreffenden Entscheidungen nicht Ober- oder
 
hintergangen. Aile Entscheidungen werden gemeinsam mit deinem Patienten
 
getroffen.
 

Akzeptiere deinen Patienten I 
Dein Patient ist ein Individuum, ein unteilbarer, einzigartiger Mensch und 
will als solcher behandelt werden. 
Auch wenn er "der vierte Herzinfarkt" ist, den du an diesem Tag ins 
Krankenhaus begleitest, ist er doch ein eigener Mensch. 
Dein Patient ist kein Fall, kein Objekt, sondern ein Mensch, ein Subjekt. 
Deinem Patienten, der Ober einen gebrochenen Finger klagt, hilft es wenig, 
wenn du ihn aufforderst, sich Ober eine nicht gebrochene Hand zu freuen. 
Er hat ein Recht darauf, subjektive Schmerzen haben zu durfen. 
Bezeichne einen Patienten nicht als wehleidig - das steht dir nicht zu. Du 
kannst seine Schmerzen nicht spOren, du kannst sie ihm auch nicht ab
nehmen. 

Sei Anwalt deines Patlenten I 
"Dein" Patient geMrt nicht dir. Du bist sein Vertreter. nicht sein Richter, 
nicht sein Vormund. 
Du schOtzt deinen Patienten vor storenden EinflUssen und Personen, vor 
Gaffem bzw. Schaulustigen ... 
Du bist Anwalt des Patienten, auch dem unfreundlichen Arzt, der unfreund
lichen Krankenschwester, ... gegenuber. 
Uberdenke, ob zur Einweisung in eine Psychiatrische Klinik Zwang notwen
dig ist. 
Respektiere das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, erklare ihm die 
Notwendigkeit deiner MaBnahmen. 

- Will ein Patient nicht ins Krankenhaus gebracht werden, versuche ihn durch 
ruhiges, Oberzeugendes Erklaren zum Mitkommen zu bewegen. Mache 
ihn sachlich, nicht drohend, auf etwaige medizinische und juristische 
Nachteile aufmerksam. Erklare ihm deine rechtliche Situation und siche
re dich im Nottall durch Beiziehung von Zeugen, der Exekutive, recht
lich abo 
Lasse dich durch Beschimpfungen und Aggressionsn nicht zu unOberleg
ten Handlungen und Aussagen hinreiBen. Schreie niemals. Bleibe rUhig 
und sachlich, solange es geht. Denk daran, wie du die Situation friedlich 
bewaltigen kannst, wenn auch du noch "die Nerven verlierst". 

Beim Kontakt mit bewuBtlosen Patienten unnotige, vor allem die Uberlebens
chance des Kranken betreffende, AuBerungen vermeiden. Sie k6nnen auch noch 
bei tiefer BewuBtiosigkeit wahrgenommen werden. 

Humanltat 1m Rettungsdienst - SchluBbemerkungen 

Der Grad an Menschlichkeit, den ein Arzt bzw. Sanitater fOr einen Patien
ten aufbringt, hangt nicht vom Alter, sondem yom individuellen Reifegrad des 
jeweiligen Heifers ab. Je besser der Helfende mit dem Leid, mit dem er kon
frontiert wird, umgehen kann, desto sinnvoller, besser und professioneller kann 
er dem Notfallpatienten echte psychische Unterstutzung geben - unabhangig 
davon, ob der Helfer seinen Dienst haupt- oder ehrenamtlich versieht, oder ob 
sr Notarzt bzw. Sanitater ist. 

Die Gefahr, im Rettungsdienst Situationen ausgesetzt zu werden, die 
schwer zu verarbeiten sind, ist gegeben. Die Aufarbeitung solcher Situatio
nen ist allerdings nur dann ehrlich und sinnvoll, wenn der Helfer sich seine 
Betroffenheit eingesteht, nicht glaubt, "den Harten, AbgebrOhten" spielen 
zu mOssen, und Gber seine GefOhle, Ober sein Erlebnis spricht. Dies kann 
mit einem ReUungskollegen sein, mit einer nahestehenden, vertrauens
wOrdigen Person, ein Bewaltlgungsversuch mittels Prahlerel vor Bekannten 
oder Freunden gegenOber wird meist eln Versuch bleiben. Jedenfalls stellt er 
einen schweren Vertrauensbruch dem Patienten, seinen Angehorigen gegen
Gber dar, bedeutet eine Verletzung der Schweigepflicht und kann gerlchtlich 
geahndet werden. 

An den SchluB dieser Arbeit will ich Impulssatze fOr Humanitat im Rettungs
dienst stellen. Die "Paramedics", wle die Rettungssanitater in den USA genannt 
werden, haben sich 10 Gebote fOr einen besseren Umgang mit Notfallpatien
ten auferlegt: 

•	 Der Patient ist die wichtigste Person im Rettungsdlenst. 
•	 Der Patient ist "abhangig" von uns, unser Ansehen ist abhangig von ihm. 
•	 Der Patient stellt keine Unterbrechung unserer Arbeit dar - er ist unsere 

Arbeit. 
•	 Der Patient tut uns einen Gefallen, wenn er nach uns ruft; wir erweisen ihm 

keine BegOnstigung, wenn wir ihn bedienen. 
•	 Der Patient ist niemand, mit dem wir streiten, aber jemand, den wir ver

w6hnen. 
•	 Der Patient 1st Teil unseres Berufes, kein AuBenseiter. 
•	 Der Patient ist keine Nummer, sondern ein Mensch. 
•	 Der Patient ruft "uns", wenn er in Not ist, es gilt, ihm dieses Vertrauen zu 

vergelten.
 
Der Patient hat Anspruch auf hofliche und aufmerksame Behandlung.
 

•	 Denke Immer daran, wenn der Mensch nicht krank ware, wOrde kein Be
dOrfn;s da sein, uns zu holen. 

RS Christoph Redelsteiner 
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57 instructeurs en secourisme, en sauvetage 
et en matiere NBC 

Par arretes ministeriels des 1er et 28 janvier 1993, Monsieur Ie Ministre de 
l'lnterieur Jean Spautz a procede a la designation de 57 instructeurs en secou
risme, en sauvatage at en matiere nucleaire, biologique et chimique. Les arre
tes ministeriels sont bases sur la 101 du 18 novembre 1976 portant organisation 
de la protection civile, sur Ie reglement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant 
I'lnstruction de la population et des volontalres de la protection civile dans les 
differents domaines de protection, et sur Ie reglement ministeriel du 24 juin 1977 
portant organisation de cours et d'examens pour les instructeurs de la protec
tion civile. 

Ci-apres nous pubfions les noms des 57 instructeurs deslgnes pour une 
duree de cinq ans: 

Ont ete designss instructeurs en chef en secourisme: 
Monsieur Norbert HORPER de Troisvierges, 
Monsieur Ernest ROTH d'Esch-sur-Alzette, 
Monsieur Arsene STRACKS de Rodange. 

Ont ete designes instructeurs en secourisme: 
Monsieur Joseph DAHM de Schlfflange, 
Monsieur Jean FRITSCH de Bettembourg, 
Monsieur Theo GERSON de Steinsel, 
Monsieur Jean-Pierre GILBERTZ de Luxembourg, 
Monsieur Carlo GILLEN d'Echternach, 
Monsieur Fernand GRANGENETTE de Steinsel, 
Monsieur Gerard GRIGNARD de Schifflange, 
Madame Jeanine HAMMER-BLAU d'Esch-sur-Alzette, 
Monsieur Jean-Paul HElM de Luxembourg, 
Monsieur Marcel HETTO de Mertzig, 
Madame Martine KEUP-KRECKE de Niederkorn, 
Monsieur Jean-Marie KLEIN de Nlederfeulen, 
Monsieur Jean KOSTER de Luxembourg, 
Madame Astrid KRIER-MORES de Kayl, 
Monsieur Fernand lEMAIRE de Soleuvre, 
Monsieur Theo MANGEN de Dudelange, 

Madame Romaine MEYER-KLEIN de KayI,
 
Madame Danielle MOlLiNG-SPENNER de Bettembourg,
 
Monsieur Guy MOUSEL de luxembourg,
 
Monsieur John NEY de luxembourg,
 
Madame Christiane OTH-GALLION d'Olm,
 
Monsieur Willy PIAZZI de DUdelange,
 
Monsieur Leon RASQUI de Clervaux,
 
Madame Berthe ROTH-ZWANK d'Esch-sur-Alzette,
 
Monsieur Roger SCHOCKMEL d'Untereisenbach,
 
Monsieur Jean STEMPEL de Bascharage,
 
Monsieur Fernand STREFF de Petange,
 
Monsieur Rene STROTZ de Mondercange,
 
Madame Malou THIEL de Schifflange,
 
Madame Margot WAGNER-TREMUTH de Mamer,
 
Monsieur Jean-Pierre WEIRICH de Schifflange,
 
Monsieur Jean-Paul WILMES de Junglinster,
 
Monsieur Erny WIOT de petange.
 

A ete designe instructeur en chef en sauvetage: 
Monsieur Carlo BIRSCHEIDT de Lintgen. 

Ont ete designes instructeurs en sauvetage: 
Monsieur Roger ACCIARINI de Schifflange, 
Monsieur Daniel BELARDI de Tetange, 
Monsieur Julien BETTENDORFF de Lamadelaine, 
Monsieur Robert FOURNE de Lamadelaine, 
Monsieur Pascal HACK d'Echternach, 
Monsieur Paul HENDEL d'Esch-sur-Alzette, 
Monsieur Carlo LECHES de Mamer, 
Monsieur Fernand lEMAIRE de Soleuvre, 
Monsieur Fernand MEYER de Tetange, 
Monsieur Jean-Marie MEYER de KayI, 
Monsieur FranQois RIES de Bettembourg, 
Monsieur Jean-Paul RISCHARD de Dippach, 
Monsieur Guy SCHILTZ de Lintgen, 
Monsieur Jean STRACKS de Petange, 
Monsieur FranQois WEIS de Bascharage. 

A ete designe instructeur en chef en matiere nuc/eaire, biologique et 
chimique: 
Monsieur Jean NICKELS de Rolling. 

Ont ete designes instructeurs en matiere nuc/eaire, bi%gique et 
himique: 

Monsieur Carlo BACK de Luxembourg, 
Monsieur Claude BIRDEN de Petange, 
Monsieur Michel FElDER de Niederanven. 
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Changements dans les cadres 
u Service National de la Protection Civile 

Par arrete de Monsieur Ie Ministre Jean Spautz en date du 27 novembre 
1992 demission honorable de sas fonctions de conseiller technique de la pro
tection civile a ete accordee sur sa demande aMonsieur Paul KAYSER, chef 
de la division de la radioprotection au Ministere de la Sante e.r. 

Monsieur Michel FElDER, ingenieur nucleaire ala division de la radiopro
tection du Ministere de la Sante, a ete nomme conseiller technique de la pro
tection civile a partir du 1er decembre 1992. 

* 
Par arrete ministeriel en date du 3 decembre 1992 demission honorable 

de ses fonctions de chef du groupe de secours en matiere nucleaire, biologi
que et chimique a ete accordee sur sa demande a Monsieur Paul KAYSER de 
luxembourg. Le titre honorifique des fonctions exercees a la protection civile 
a ete confere a Monsieur Paul Kayser. 

Par Ie meme arrete ministeriel Monsieur Michel FElDER de Niederanven 
a ete nomme chef du groupe de secours en matiere nucleaire, biologique et 
chimique de la protection civile. 

*
 
En vertu d'un arrete de Monsieur Ie Ministre Jean Spautz en date du 

4 janvier 1993 demission honorable de ses fonetions de chef du centre de 
secours d'Echternach a ete accordee sur sa demande aMonsieur Gerard WaHL 
d'Echternach. Le titre honorifique des fonctions exercees a la protection civile 
a ete confere a Monsieur Gerard Wohl. 

La meme arrete ministeriel a nomme Monsieur Pascal HACK, chef-adjoint 
du centre de secours d'Echternach aux fonctions de chef du meme centre. 

* 
Par arrete ministeriel en date du 4 janvier 1993 Monsieur Andre MONDOT 

de Differdange a ete nomme chef-adjoint du centre de secours de Dlfferdange. 

*
 
En date du 4 janvier 1993 un arrete ministeriel du Ministre de l'lnterieur 

a accorde demission honorable de ses fonctions de chef-adjoint du centre de 
secours de Steinfort, sur sa demande, a Monsieur Herbert GUST de Stelnfort. 

le titre honorifique des fonctions exercees a la protection civile a ete confere 
a Monsieur Herbert Gust. 

*
 
Demission honorable de ses fonctions de chef-adjoint du centre de secours 

de Steinfort a ete accordee, pour limite d'age, a Monsieur Henri REICHLING 
de Hobscheid en date du 13 janvier 1993. Le titre honorifique des fonctions exer
cees a la protection civile a ete confere a Monsieur Henri Reichling. 

Par Ie meme arrete Monsieur Alex STAUDT de Steinfort a ete nomme chef
adjoint du centre de secours de Steinfort. 

*
 
Demission honorable de ses fonctions de chef-adjoint du centre de seeours 

d'Ettelbruck a ete accordee, pour limite d'age, par arrete ministeriel en date 
du 18 janvier 1993 aMonsieur Edmond GROSBER d'Ettelbruck. Le titre hono
rifique des fonctions exereses a la protection civile a ete confara a Monsieur 
Edmond Grosber. 

*
 
Vu la loi modifiea du 18 novembre 1976 portant organisation de la protec

tion civile, vu Ie reglement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant I'instruction 
de la population et des volontaires de la protection civile, et sur la proposition 
du directeur de la protection civile, demission honorable de ses fonctions 
d'instructeur en secourisme a ete accordee, sur sa demande at a la date du 
26 janvier 1993, aMonsieur Jean-Paul WILMES de Junglinster. le titre honori
fique des fonctions exercses a la protection civile a ete confera a Monsieur 
Jean-Paul Wilmes. 

* 
Vu la loi modifiee du 18 novambre 1976 portant organisation de la protec

tion civile, vu Ie reglement grand-ducal du 20 juin 1980 portant creation d'uni
tes de secours de la protection civile, et sur la proposition du directeur de la 
protection civile, Monsieur Romain PEPIN a ete nomme aux fonctions de chef
adjoint du centre de secours de Steinfort a la date du 2 fevrier 1993. 

* 
En se referant a la loi modifiee du 18 novembre 1976 portant organisation 

de la protection civile, au rt3glement grand-ducal du 20 juin 1980 portant crea
tion d'unites de secours de la protection civile at sur la proposition du diracteur 
de la protection civile, Monsieur Ie Ministre de I'lnterieur a accorde Ie 2 tevrier 
1993 demission honorable de leurs fonctions de membre du groupe de seeours 
en matiere nucleaire, blologique et chimique sur leur demande, a Messieurs 
Jean-Jacques lEMMER de Bascharage, Kurt LOFFlER de Mamer, Edouard 
MARX de Dudelange et Rene RICHARDY de Mondorf. le titre honorifique des 
fonctlons exercees a la protection civile a ete accords aMessieurs Jean-Jacques 
lemmer, Kurt loffler, Edouard Marx et Rene Richardy. 

*
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Signaux des sirenes d'alarme de la Protection Civile Par arrete ministeriel en date du 15 fevrier 1993 demission honorable de 
ses fonctions de chef-adjoint du centre de secours de Belvaux a ete accordee, Alarmsignale der Sirenen des Zivilschutzes 
sur sa demande, aMadame Anny KUNSCH-JACOBY de Belvaux avec eftet au Sinais das sirenes de alarme da Protec~ao Civil28 fevrier 1993. Le titre honorifique des fonctions exercses ala protection civile 
a ete confere a Madame Anny Kunsch-Jacoby, 

* 
Par arrete ministeriel en date du 10 mars 1993 demission honorable de ses 

fonctions de membre du groupe de secours en matiere nucleaire, biologique 
et chimique de la protection civile a ete accordee sur sa demande aMonsieur 
Guy PEniNGER de Differdange. Le titre honorifique des fonctions exercees 
a la protection civile a ete confere a Monsieur Guy Pettinger, 

* 
Par arrete ministeriel du 16 mars 1993 Monsi,eur Paul FABER de Lintgen 

et Monsieur Francis MEYER de Lintgen ont ete nommes chefs-adjoints du centre 
de secours de Lintgen, 

"Fir dech PUblication periodique du Service National de la 
a fir dal Land" Protection Civile I No 37, 

Redaction: Jean JAANS, conseiller techno de la Protection Civile. 

Layout: Norbert SCHMITZ, 

Impression: Imprimerie Kieffer SA, Howald, 

Photos: Carlo BIRSCHEIDT, Viviane CaNER, 
Deutsche Presse·Agentur, 
Roland DISIVISCOUR, Tony KRIER, John WESTER. 

Prealarme 

Voralarm 

Alarme previa MMMM 
Son module d'une duree d'une minute 

An- und abschwellender Heulton wah
rend einer Minute 

Som modulado com a duraetao dum mi
nuto 

Alarme nuclealre 
Nuklearalarm 
Alarme nuclear n.J1n.J1n.J1 
Son module d'une duree d'une minute 
Interrompu de deux pauses de 12 se
condes 

An- und abschwellender Heulton wah
rend elner Minute bei zwei Unterbre· 
chungen von 12 Sekunden 

Som modulado com a duraetao dum ml
nuto, Interrompido duas vezes durante 
12 segundos 

Fin d'alarme 
Entwarnung 
Fim do alarme 

Son contmu d'une duree d'une minute 

Dauerton von elner Minute 

Som continuo dum minuto 

Alarme Incendie
 

Feueralarm
 

Alarme Incendio
 

Ecouler la radio (RTL) et suivre les in
structions des autorites 

Radio horen (RTL) und die Anweisungen 
der Behorden befolgen 

Ouvir a radio (RTL) et seguir as Instrut;o
es das autoridades 

S'abriter dans les maisons el les caves 

Schutz suchen in Hausern und Kellem 

Refuglar-se dentro das casas e nas caves 

- Fermer portes et fenetres 

- Emmener un poste radio portatlf et 
suivre les Instructions 

- Turen und Fenster schliel3en 

- Translstorradio mitnehmen und An
weisungen betolgen 

- Fechar portas e janelas 

- Levar uma teletonia portatil e seguir as 
instruetoes 

Fin de danger 

Ende der Gefahr 

Fim do perigo 

Son continu d'une duree 
de trois minutes 

Dauerton von drei Minuten 

Som continuo de tres minutos 
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