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Einftihrung.
Die vorliegende Arbeit hat den Zweck, Freunden des 

Wintersports und solchen, die es werden wollen, einmal die 
notwendigsten technischen Kenntnisse in den einzelnen Dis- 
ziplinen zu vermitteln, dann ais Handbuch dem Erfahrenen 
zu dienen, der iiber den einen oder den anderen Gegenstand 
des immer gróBer werdenden Feldes wintersportlicher Be- 
tatigung besondere Aufschliisse benótigt.

Nicht zuletzt aus diesem Grunde ist es vermieden worden, 
das ganze Gebiet des Wintersports von einem Verfasser be- 
handeln zu lassen, vielmehr ist den verschiedenen Arten 
ein in sich abgeschlossener Teil von einem Sportsmann ge- 
widmet worden, der sich in der Hauptsache nur mit diesem 
einen Sportzweig befaBt. Hierdurch ist zweifellos in der 
gedrangten Form des Buches die Móglichkeit gegeben, iiber 
jeden Sport gerade das zu finden, was zur Erlernung unent- 
behrlich und zum Ausbau der Kenntnisse wiinschenswert 
erscheint.

Bei der Gliederung ist der Tradition insofem Folgę ge
geben worden, ais daB der Schlittschuhsport, der am 
langsten bei uns betrieben wird, die erste Stelle einnimmt. 
Das Skilaufen hat trotz der grbBeren Verbreitung des 
Schlittenfahrens Anspruch vor diesem behandelt zu wer
den angesichts der rein hygienischen und asthetischen 
Tendenz, die, infolge der zurzeit noch nicht geklarten 
evolutionaren Bewegung, im Schlittensport nicht so recht 
zutage tritt.
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Dem Eissegeln ist nur darum der letzte Platz angewiesen, 
weil seine Verbreitung aus raumlichen Ursachen hinter der 
des Eishockey zuriickbleibt.

Einleitende Worte iiber die Geschichte des Wintersports 
und Erwahnung geringfiigiger Details, femer Behandlung 
weniger wichtig erscheinender Wintersportarten sind den 
bereits zahlreich. vorhandenen Spezialwerken iiberlassen 
worden.

Der Herausgeber.



Die Elemente
des Schlittschuhlaufs

Von

Ulrich Salchow





Allgemeines.

Das Figurenlaufen auf dem Eise, wegen der dabei oft 
entwickelten groBen Fertigkeit auch Kunstlaufen genannt, 
ist heutzutage ein rationeller Sport geworden. Die Zeit 
ist langst voriiber, in der einige kiihne Auswai tsbogen und 
einige mehr oder weniger dreiste Spriinge einem Laufer 
in einer Konkurrenz zu einem Preis verhelfen konnten. 
Die letzten Jahre haben auch auf dem Gebiete des Kunst- 
laufens ein System geschaffen, und diese Entwicklung, 
die das Resultat einer systematischen Arbeit ist, hat 
auch die Anforderungen an einen Kunstlaufer erheblich 
gesteigert.

Nur diejenigen, die sich einer rationellen Arbeit 
unterwerfen, kónnen sich der Hoffnung hingeben, es in 
diesem schonen Sportzweige bis zur Kiinstlerschaft zu 
bringen.

Die Systematisierung im Kunstlaufen hat zwei ganz 
verschiedene Arten von Eislaufen geschaffen, namlich das 
sogenannte Schullaufen und das Kiirlaufen. Der erst- 
genannte Teil besteht aus den eigentlichen Elementen des 
Eislaufens, der Elementarschule und aus der hbheren 
Schule, d. h. der einfachsten Verbindung dieser Elemente 
durch Schlangenbogen oder aus den Elementen in Ver- 
bindung mit Schlangenbogen. Die Elementarschule, auf der 
das ganze Eislaufen aufgebaut ist, und mit der ich mich 
deswegen hier auch ganz besonders beschaftigen werde, 
umfaBt folgende Figuren:
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A bkurzungen:

R = rechts,
L = links,
v = vorwarts, 
r = ruckwarts,

a — auswarts, 
e — einwarts,

D = Dreier,
S = Schlinge,

GD = Gegendreier, 
TF = Wende,

GW — Gegenwende.

Benennung | Wert- 
zahl

Bogen-Achter:
Rva, Lva
Rve, Lve 
Rra, Lra 
Rre, Lre

I
I
1
2

5a
b

6a
b

Schlangenbogen:
Rvae, Lvea
Lvae, Rvea
Rrae, Lrea
Lrae, Rrea

i
1
2
2

7
8a 

b
ga 

b

Dreier:
RvaDre, LvaDre 
RvaDre, LreDva 
LvaDre, RreDva 
RveDra, LraDve 
LveDra, RraDve

1
2
2
I
I

IO
Doppeldreier:

RvaDreDva, LvaDreDva I
ii RveDraDve, LveDraDve I
12 RraDveDra, LraDveDra I
T3 RreDvaDre, LreDvaDre 2



Zeichnung ! Nr.

11

Benennung Wert- 
zahl

14 
!5
16
17

Schlinge:
RvaSva, LvaSva 
RveSve, LveSve 
RraSra, LraSra 
RreSre, LreSre

2
2
2
2

i8a 
b

19 a 
b

Gegendreier:
RvaGDre, LreGDva 
LvaGDre, RreGDva 
RveGDra, LraGDve 
LveGDra, RraGDve

3
3
3

2oa
b

21 a 
b

Wende:
RvaWra, LraWva \ 4
LvaWra, RraWva 4
RveWre, LreWve 4
LveWre, RreWve 4

22 a 
b

2^a 
b

Gegenwende:
RvaGWra, LraGWva 
LvaGWra, RraGWva 
RveGWre, LreGWve 
LveGWre, RreGWve

3
3
3
3
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Die absolute Beherrschung dieser Figuren, die den 
wahren Schliissel der Bewegungskunst im Eislaufen dar- 
stellen, ist eine conditio sine qua non fiir ein stilreines 
Laufen in der hóheren Schule und im Kiirlaufen. Der jungę 
Mann, der gern die gesteigerte Freude des Eislaufens ge
nie Ben will, die durch das Beherrschen dieser Figuren ent- 
steht, muB dies natiirlich oft iiben. Die beibehaltene 
Fertigkeit auf diesem Gebiete laBt immer die Chance 
weiterer Entwicklung offen, und das Uben der Grund- 
figuren stellt auBerdem in gymnastischer Hinsicht die ge- 
siindesten Bewegungen dar.

Ich gehe jetzt zu den einzelnen Figuren iiber, um die 
fiir jede einzelne charakteristische Bewegungsform zu be- 
schreiben. Ich bemerke dabei aber im voraus, daB ich mit 
diesemZeilen keine besondere Propaganda fiir meine Auf- 
fassung machen will, auch wenn ich natiirlicherweise die 
Bewegungsform der verschiedenen Figuren nur nach meiner 
Theorie behandele.

Die Bogen.

Es ist von grbBter Wichtigkeit, daB der Laufer bei den 
verschiedenen Bogen die richtige Kórperhaltung innezu- 
halten lernt. Die richtige Ausfiihrung der einfachen Bogen 
ist, ais eine Grundlage fiir jede weitere Entwicklung des 
Kunstlaufens, so wichtig, daB man oft wahrend der Ubun- 
gen wirklicher Meister beobachten kann, wie diese wieder- 
holt einen Repetitionskursus in diesem ABC des Eislaufens 
nehmen.

Den Vorwarts-Auswarts-Bogen beginnt man durch Ab- 
stoB des SpielfuBes vom Eise, in der ganzen Lange des 
FuBes. Die Spielbeinschulter (die Schulter iiber dem Spiel- 
beine) soli ziemlich zuriickgezogen sein, und der SpielfuB 
bleibt hinter dem StandfuB, zirka 40—60 cm iiber dem 
Eise und ungefahr senkrecht iiber der vom StandfuBe auf 
dem Eise gelaufenen Spur. Allmahlich wird der SpielfuB 
nach vorn gefiihrt und passiert zum SchluB den StandfuB, 
doch ohne weit auBerhalb der auf dem Eise gelaufenen
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Spur zu kommen. Die Spielbeinschulter bewegt sich auch 
allmahlich nach vorn, so daB die Schulter am Ende des
Bogens sich ungefahr im rechten Winkel zu dem Bogen 
befindet. Der Kórper, der sich am Anfang des Bogens ein 
wenig vorniiberbeugt, richtet sich wahrend des Gleitens 
des Schlittschuhes auf und nimmt am Ende des Bogens 
eine aufrechte Haltung ein. Der SpielfuB, mit dem man 
den AbstoB vom Eise genommen hat, schwingt zuerst auf- 
warts vom Eise bis zirka 40—60 cm und passiert dann 
schnell, aber ruhig den StandfuB; dies geschieht, ehe zwei 
Drittel des Bogens zuriickgelegt sind. Der SpielfuB soli 
abwarts-auswarts gedreht gehalten sein; nicht am wenigsten 
tragen auswarts gedrehte FiiBe und gestreckte FuBgelenke 
dazu bei, daB das Eislaufen dem Zuschauer
einen asthetischen GenuB bereitet. Die Beine 
sollen nicht steif, sondern nur leicht ge- 
kriimmt sein, so daB der Laufer selbst 
fiihlt, daB er auf dem mittleren Teil des 
Schlittschuhes lauft. Eine solche Gewichts-
verteilung gibt Elastizitat im Laufen und F1S- I-
viel Schwung.

Bei dem Laufen des Riickwarts-Auswarts-Bogen arbeiten 
Schulter, SpielfuB und Hiiften in gleicher Weise mit, doch 
passiert der SpielfuB den StandfuB gern schon in der Mitte 
des Bogens.

Die Hiiften sollen in den Bogen hineinfallen, so daB 
die SpielfuBhiifte immer ein wenig hoher gehalten wird ais 
die StandfuBhiifte, und der Kórper muB immer zu den 
Hiiften in geradem Winkel stehen. Besonders in diesem 
Punkte fehlen sonst sehr tiichtige Eislaufer, und darin liegt 
auch sicher der Grund, daB viele sonst so gute Laufer es 
nur zu maBigen Resultaten gebracht haben (Fig. 1).

Bei dem Einwartsbogen wird die Balance auf andere 
Weise erzielt, und zwar nach dem Grundsatz: Schulter 
gegen den SpielfuB. Die SpielfuBschulter wird im Moment 
des AbstoBes ziemlich schnell nach vorn gefiihrt, wahrend 
der SpielfuB hinten und aufierdem ein wenig auBerhalb des
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auf dem Eise gelaufenen Bogens gehalten wird. Durch ein 
langsames Hervorfiihren des SpielfuBes und ein gleich- 
zeitiges Zuriickziehen der SpielfuBschulter wird das Gleich- 
gewicht reguliert.

Die SpielfuBhaltung gleicht derjenigen beim Auswarts- 
bogen.

Die tadellose Ausfiihrung der Bogen hangt davon ab, 
daB Kórper, Schulter, Arme, Hiifte, Beine und Kopf des 
Laufers sich wahrend des ganzen Bogens in Bewegung 
befinden. Dadurch werden eine weiche, gefallige Aktion, 
bedeutender Schwung und ein FuBwechsel erzielt.

Schlangenbogen.

Schlangenbogen in ihrer elementaren Form werden in 
den Serienfiguren 5—6 (s. Tab. S. 10) demonstriert, d. h. 
Schlangenbogen von einem halben zu einem ganzen Bogen. 
Die Schlangenbogen reprasentieren eine Bewegung mit den 
Schultern, den Hiiften und den Beinen, und zwar eine Be
wegung, die einen Kantenwechsel des Schlittschuhes her- 
beifiihrt. Es ist wohl auch móglich, einen Kantenwechsel 
zu erzielen ohne Bewegung der GliedmaBen, ein solcher 
Schlangenbogen kommt jedoch selten oder niemals beim 
Schullaufen in Frage, wo bfters beim Schlangenbogen der 
Schwung entweder zu erlangen oder beizubehalten ist.

Bei dem Schlangenbogen vorwarts-auswarts zum vor- 
warts-einwarts fiihrt man den SpielfuB dicht an dem Stand- 
fuBe vorbei und schiebt gleichzeitig die SpielfuBschulter 
etwas nach vorn. Man kommt hierbei sehr scharf auf die 
Auswartskante. Durch ein schnelles Zuriickziehen des Spiel
fuBes und ein etwas langsameres Zuriickziehen der SpielfuB
schulter wird der Schwerpunkt des Kórpers so verandert, 
daB der Schlittschuh die Kante wechselt, und der Laufer 
nunmehr auf der innem Kante steht. Man achte darauf, 
daB das Kórpergewicht wahrend des Kantenwechsels so 
weit wie móglich auf einer und derselben Stelle des Schlitt
schuhes bleibt, d. h. ungefahr auf der Mitte, wo der Schlitt-
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Fig. 2. Stellung v.-e. 
im Schlangenbogen 

zu v.-a.

Fig. 3. Stellung 
am SchluB des

Schlangen- 
bogens.

schuh ein wenig flacher sein soli. Sehr oft kommt der 
Laufer ins Schwanken und gerat auf den hinteren Teil des 
Schlittschuhes, wodurch der Schlangenbogen eckig und zer- 
rissen wird. Dies ist fur alle Schlangenbogen mafigebend.

Von vorwarts-einwarts zum vor- 
warts-auswarts ist diese Bewegung fur 
die meisten Neulinge schwerer ais von 
vorwarts-auswarts.

Die Anfangsposition (Fig. 2) ge- 
schieht mit sehr zuriickgezogener Spiel
fuBschulter, wodurch die Kante sehr 
scharf wird, und mit nach vorn ge- 
schobenem SpielfuB (Schulter gegen 
FuB). Der SpielfuB soli sich gerade 
iiber dem planierten Bogen des Stand- 
fuBes befinden. Um den Schlangen
bogen zu erzielen, fiihrt man den
SpielfuB schnell nach hinten und schiebt die SpielfuBschulter 
nach vorn. Diese Bewegung verandert den Schwerpunkt, 
so daB man den Schlangenbogen erzielt. Der Laufer be- 
findet sich nachher in der Stellung der Figur 3.

Die Schlangenbogen riickwarts-auswarts 
und ruckwarts-einwarts werden nach der- 
selben Theorie gelaufen. Von auswarts 
nach einwarts arbeiten SpielfuB und Spiel
fuBschulter in Gemeinschaft, d. h. sie wer
den gleichzeitig in der Bewegungsrichtung 
vorwarts und riickwarts gefiihrt.

Anders ist es bei den Schlangenbogen 
einwarts nach auswarts. Hier kommt wieder 
die Theorie: Schulter gegen FuB zur Geltung. 
Bei dem Einwarts-Ruckwartsbogen wird der 
SpielfuB ziemlich weit nach hinten (in der
Bewegungsrichtung) und die SpielfuBschulter nach vorn (von 
der Richtung) gefiihrt. Der SpielfuB driickt den StandfuB 
scharf auf die Kante einwarts, wird dann nach vorn ge
fiihrt, und gleichzeitig wird die Schulter nach hinten gefiihrt.
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Bei dem neuen Bogen riickwarts-auswarts bewegt man 
dann spater den SpielfuB nach der generellen Theorie der 
Riickwarts-Auswartsbogen, d. h. riickwarts an dem Stand
fuB voriiber.

Die Schlangenbogen spiegeln die Zusammenarbeit von 
Schultern, Hiiften und dem SpielfuB wieder. Wenn diese 
drei gelernt haben, sich gegenseitig zu unterstiitzen, wird 
der Schlangenbogen weich im Kantenwechsel und die Spur 
auf dem Eise rein und rund. Gleichzeitig wird dadurch ver- 
mehrter Schwung beim Schlangenbogen erzielt.

Die Dreier.

Es gibt vier verschiedene Drehungen auf einem Schlitt- 
schuhe, die sogenannten Dreier, Wenden, Gegenwenden 
und Gegendreier. Der Dreier ist die vollstandigste von 
ihnen; die Drehung beherrscht den grbBten Winkel, und 
auBerdem wird die Kante gewechselt. Der Dreier ist eine 
Rotationsbewegung und deswegen am leichtesten zu laufen.

Zuerst haben wir den sogenannten gewbhnlichen Dreier 
von vorwarts-auswarts nach riickwarts-einwarts. Diese 
Figur entsteht hauptsachłich durch die Bewegung der 
Schulter. Bei dem Vorwarts-Auswartsbogen wird die Spiel- 
schulter sehr markiert nach vorwarts geschoben, und der 
SpielfuB, der nach dem AbstoB wie bei einem gewbhn
lichen Vorwartsbogen gefiihrt wird, nahert sich dem Stand
fuB, so daB im Drehmoment nur wenig die beiden FiiBe 
getrennt sind. Der gelaufene Bogen wird allmahlich scharfer, 
bis der Schlittschuh umkantet, und der Laufer sich auf dem 
Ruckwarts-Einwartsbogen befindet. (Der SpielfuB kann 
auch vor der Wende selbst den StandfuB passieren, ich 
finde aber eine solche SpielfuBbewegung iiberfliissig.) Um 
den Bogen riickwarts-einwarts schbn auszulaufen, nach der 
Dreierwende, fiihrt man ruhig den SpielfuB und die Schulter 
derselben Seite ein wenig zuriick (in der Fahrrichtung). Auf 
diese Weise erreicht man, daB der Bogen Nr. 2 des Dreiers 
ebenso rund und groB wird wie der Bogen Nr. 1 (Fig. 4).



Fraulein Hiibler und Herr Burger, Miinchen, 
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Bei dem Laufen der Figuren 8 a und 8b beachte man 
folgendes: Die Figuren sollen erst dann geiibt werden, 
wenn man den gewóhnlichen Dreier und Einwartsbogen 
riickwarts beherrscht. Bei dem FuBwechsel sollen die
Schulterwinkel gerade sein zu dem neuen Riickwartsbogen 
einwarts, so daB eine gedachte Linie durch die beiden 
Schultern die Dreierwendungen durchschneiden wiirde. Dies 
ist von besonderem Wert, um einen ruhigen Riickwarts- 
Einwartsbogen zu erzielen. Sowie der Korper ruhig auf
dem Ruckwarts-Einwartsbogen angelangt 
ist, zieht man die SpielfuBschulter gegen 
die Fahrrichtung (nach vorn) und fiihrt 
den SpielfuB iiber derTSpur im Eise nach 
dem StandfuB zu, so daB die beiden FiiBe 
im Drehmoment nur wenig voneinander 
getrennt sind. Der Riickwarts-Einwarts- 
Dreier kommt dann von selbst heraus. 
Im Drehmoment laBt man den SpielfuB 
und dessen Schulter nach hinten (gegen 

Fig. 4. Gewóhn- 
licher v.-a.-

Dreier, in rich- 
tiger und unrich- 
tiger Haltung ge- 

laufen.

die Fahrrichtung) sinken, so daB die 
Kbrperstellung nach dem Dreier ahnlich 
wird wie die bei dem gewóhnlichen Vor- 
warts-Auswartsbogen.

Von vorwarts-einwarts wird nach der-
selben Theorie gelaufen. Die SpielfuB- 
schulter driickt in ihrer zuriickgezogenen Lagę auf den 
Bogen, der SpielfuB nahert sich im Drehmoment dem Stand
fuB und kann entweder nach der Dreierwende zuriick-
gelassen werden oder folgt der rotierenden Bewegung.

In den Dreiern riickwarts-auswarts nach vorwarts-ein- 
warts zwingt im allgemeinen nur die SpielfuBschulter die 
Wen de hervor. Sie wird energisch in der Fahrrichtung ge- 
halten, doch kann der SpielfuB bei diesem Dreier auch den 
StandfuB passieren. Im allgemeinen achte man darauf, daB 
die FiiBe bei der Dreierwende nicht zuviel getrennt sind, 
sonst wird der kommende Vorwarts-Einwartsbogen zu 
scharf und kurz. Nach der Wende empfiehlt es sich, den 
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SpielfuB ruhig nach vorn zu bewegen; eine solche Bewegung 
unterstiitzt das Gleichgewicht und dehnt den Vorwarts- 
Einwartsbogen aus, so daB dieser ebensogroB wird wie der 
erste Bogen des Dreiers.

Die Doppeldreier

gehóren meiner Meinung nach nicht der eigentlichen Grund- 
schule an, weil sie eine Kombination der Dreier sind. Der 
Doppeldreier wird in derselben Weise und nach derselben 
Theorie wie die gewóhnlichen Dreier ausgefiihrt, weshalb 
ich es fiir iiberfliissig finde, diese Figur eingehender zu 
schildern.

Die Schlingen

sind die Grundfiguren, die dem modernen Eislaufen Ab- 
wechslung, Leben und Schbnheit verleihen. Im allgemeinen 
sind die Schlingen fiir jeden, der wirklich ernstlich iibt, 
relativ leicht. Sie sind aber leicht wieder vergessen und 
sollen deswegen immer einen bestimmten Teil der Tages- 
iibungen bilden.

In der Startstellung zu Vorwarts-Auswartsschlingen 
sollen die Schultern in der Langsrichtung stehen, so daB 
eine durch die Schultern gehende gedachte Linie die 
Schlingen in zwei gleichgroBe Teile schneiden wiirde. Der 
AbstoB vom Eise soli recht maBvoll sein, der SpielfuB 
muB hinter dem StandfuB gehalten werden, und zwar ein 
wenig auBerhalb des auf dem Eise gelaufenen Bogens. Die 
SpielfuBschulter bewegt sich scharf nach vorwarts, so daB 
der ganze Kórper gedreht wird. Diese Haltung bringt den 
StandfuB in eine Zwangsstellung, die auch, falls der Kórper 
ein wenig vorniibergebeugt wird, mitfuhrt, so daB der 
Schlittschuh noch scharfer auf die Kante zu stehen kommt. 
Die Lósung aus dieser Zwangsstellung erzielt man dadurch, 
daB der SpielfuB den StandfuB ziemlich schnell umkreist, 
d. h. passiert, und die Schlinge vorwarts-auswarts ist hier- 
mit da. Falls die SpielfuBschulter nicht geniigend in der
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Fahrrichtung hervorgeschoben wird, wird die Rotierung un- 
eben, und eine Variante von der Schlinge entsteht, und 
zwar die sogenannte amerikanische Schlinge (Fig. 5).

Die Schlingen riickwarts-auswarts werden genau nach 
derselben Theorie ausgefuhrt.

Sehr wichtig ist es bei den Auswartsschlingen, daB die 
SpielfuBschulter und der Oberkórper in der Fahr- und 
Wenderichtung gehalten werden.

Bei den Einwartsschlingen spielen Schulter und Spiel
fuB gerade die diametral entgegengesetzte Rolle. Der Spiel
fuB driickt auf den Bogen, d. h. er wird auBerhalb der 
Peripherie gefiihrt. Die Bewegung des SpielfuBes von dem 
Zentrum des Bogens zwingt den Schlittschuh scharf auf 

Fig- 5- Fig. 6.
Pinzette-Schlinge.

Fig. 7- 
Richtige Schlinge.

die Kante (um nicht nach auswarts, vorwarts oder riick- 
warts umzukanten). Die SpielfuBschulter schiebt sich all- 
mahlich in die Fahrrichtung und wird dann im Moment 
der Drehung schnell zuriickgezogen. Nach der Schlinge 
fiihrt man, um den zweiten Bogen gut auszulaufen, den 
SpielfuB in der Fahrrichtung. Riickwarts ist die Schlinge 
einwarts genau nach derselben Theorie zu laufen.

Bei den Schlingen ist es vor allem eine Kunst, den 
richtigen Schwerpunkt zu finden.

Ferner ist besonders zu beachten, daB auf den Aus
wartsschlingen die Bewegung der SpielfuBschulter die 
Zwangslage und die Rotierung herbeifuhrt, wahrend dies 
bei den Einwartsschlingen hauptsachlich durch die Spiel- 
fufihaltung geschieht. Sodann achte man im letzteren 
Falle darauf, daB die SpielfuBschulter-Bewegung — gegen 
die Fahrrichtung — das Supplement der ganzen Be
wegung ist.
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Gegendreier.

Der Name schon laBt uns erkennen, daB diese Figur 
einen anderen, besonderen Charakter tragt. Die Drehung 
geht gegen die Fahrrichtung vor sich und ist nur teilweise 
eine Drehung, weil die Front des Laufers vor und nach der 
Drehung ungefahr dieselbe bleibt.

Die Gegendreier kann man, wie die meisten Figuren 
beim Eislaufen, auf verschiedene Art und Weise schon und 
richtig ausfiihren. Jch werde hier aber nur die Art demon- 
strieren, die ich am einfachsten finde.

Die Gegendreier sollen hauptsachlich vermittelst der 
Schulter gelaufen werden. Die SpielfuBbewegung soli nur 

Fig- 8- Fig. 9. Kurz nach 
dem Gegendreier v.-a.

die Arbeit der Schulter unterstiitzen. Es ist aber trotzdem 
sehr notwendig, daB die Haltung des SpielfuBes eine richtige 
wird.

Die Gegendreier vorwarts-auswarts werden auf folgende 
Weise gelaufen: Nach dem AbstoB bleibt der SpielfuB 
hinten, und zwar auf der inneren Seite des Bogens auf dem 
Eise. Die SpielfuBschulter ziehe man zuriick.

Der Gegendreier soli in der Mitte des Bogens gelaufen 
werden. Allmahlich richtet man den Kórper aufwarts, ohne 
jedoch die Kante zu andern. Eine kraftvolle Bewegung 
der bisher zuriickgezogenen Schulter nach vorwarts und eine 
schnelle Vorwartsbewegung des SpielfuBes in der Richtung 
der Peripherie des Bogens, und der Dreier ist gelaufen.
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Den folgenden Riickwarts-Einwarts-Gegendreier lauft 
man auf folgende Weise: Im Absatzmoment (FuBwechsel) 
laBt man den SpielfuB gegen die Fahrrichtung ein wenig 
zuriickbleiben, wie bei einem gewóhnlichen Riickwarts- 
Einwartsbogen, allmahlich passiert aber der SpielfuB den 
StandfuB, so daB der SpielfuB am halben Bogen vorbei ist,

A. B.

Fig. io. Kurz vor 
dem Gegendreier 

v.-e.

und zwar indem er auBerhalb der Peripherie des Bogens ge- 
halten wird. Gleichzeitig bleibt der StandfuB scharf auf der 
Kante; die SpielfuBschulter zieht man sehr weit vom Zentrum 
des Bogens ab. Auf diese Weise wird eine Zwangsstellung 
des Kórpers gegen den Schlittschuh erzielt, und die Lbsung 
aus dieser Stellung und den Gegendreier erreicht man da- 
durch, daB die SpielfuBschulter wieder nach vorn, gegen das 
Zentrum, gefiihrt wird, und der SpielfuB 
gleichzeitig eine solche Bewegung macht.

Scharfe Kante und sehr schnelle 
Drehung sind notwendige Faktoren, um 
einen reinen Dreier zu laufen.

Falls die Kante vor der Wendung 
nicht scharf gehalten wird, sieht der 
Dreier so aus (Fig. A). Dasselbe, falls 
das Kórpergewicht nicht geniigend nach 
Zentrum verlegt ist. Falls die Schulter- 
bewegung nicht eine geniigende gewesen 
ist: also die SpielfuBschulter nicht ge- 
niigend vom Zentrum gezogen worden ist 
und nicht geniigend wieder nach vorn gedriickt wird, sieht 
der Dreier so aus (Fig. B). Die FiiBe sind bei dieser Figur 
(ruckwarts-einwarts-Gegendreier) unweit getrennt, der Kopf 
aufrecht, die Augen nach dem Zentrum des Bogens gerichtet.

Es empfiehlt sich, diese Figur scharf zu iiben; sie er- 
fordert sehr viel Arbeit.



32

Vorwarts-einwarts wird auf folgende Weise gelaufen. 
Die SpielfuBschulter schiebt sich allmahlich scharf in Front, 
so daB die Schulter ganz vorn ist, wenn der halbe Bogen 
gelaufen ist.

Der SpielfuB bewegt sich yorwarts und wird, vom 
Zentrum, iiber dem StandfuB gehalten. Die Schulter zieht 
man scharf zuriick und fiihrt den SpielfuB in der Fahr
richtung riickwarts und nach dem Zentrum des Bogens. 
Der StandfuB bleibt vor dem Gegendreier auf der Kante 
und wird nach dem Dreier von der Schulter und dem Spiel
fuB auf die neue Riickwarts-Auswartskante gedriickt. Die 
Drehung soli schnell und hauptsachlich mit den Schultern 
gemacht werden; um die Schnelligkeit der Drehung nicht 
zu beeintrachtigen, darf der SpielfuB nicht entfernt vom 
StandfuB gehalten werden.

Fig. Ii. Richtige Ausfiihrung 
des Gegendreiers.

Fig. 12. Falsche Ausfiihrung 
des Gegendreiers.

Riickwarts-auswarts:
Der SpielfuB passiert den StandfuB wie bei den ge- 

wohnlichen Bogen, schwingt dann aber gegen die Fahr
richtung zuriick. Die SpielfuBschulter neige man gegen die 
Fahrrichtung. Man laufe scharf auf der Kante, das Kórper- 
gewicht nach dem Zentrum geneigt. In der Mitte, wo der 
Dreier auszufiihren ist, entferne man rasch den SpielfuB 
und die Schulter vom Zentrum des Bogens, und der 
Gegendreier riickwarts-auswarts zu yorwarts-einwarts ist 
da. Um bei dieser scharfen Drehung, die sehr schnell sein 
soli, das Gleichgewicht zu bewahren und den kommenden 
Vorwarts-Einwartsbogen rein und ruhig zu laufen, fiihrt 
man den SpielfuB wieder in der Fahrrichtung nach yorwarts, 
so daB er am Ende des Bogens fertig zum FuBwechsel ist.

Die Vorwarts-Gegendreier werden im allgemeinen auf 
dem yorderen Teil des Schlittschuhes gelaufen und die- 
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jenigen riickwarts immer aufdemhinteren. Keine Schlangen- 
bogen vor und nach dem Gegendreier! J e scharfer die Kante 
und je schneller die Drehung, desto besser die Zeichnung auf 
dem Eise.

Die Wenden und Gegenwenden.
Der internationalen Reihenfolge der Schulfiguren fol- 

gend, komme ich nun an die Wenden. Wie die Zeich
nung es zeigt, ist die Wende ein Frontwechsel des Schlitt- 
schuhes auf derselben Kante und gleicht in dieser Be- 
ziehung den Gegenwenden. Der Unterschied liegt darin, 
daB bei den Wenden die Schulter- und Hiiftbewegungen 
sich wahrend des ersten Halbbogens mit der Fahrrichtung 
decken, wahrend bei den Gegenwenden die Drehung der 
Hiiften und der Schulter gegen die Fahrrichtung auszu- 
fiihren ist. Der Kórper wirkt bei den ersten mit der 
Schwungrichtung, bei den letzteren gegen diese.

Die Wenden sind ziemlich schwierige Figuren und ver-

Die Vorwarts-Auswarts wende wird auf folgende Weise 
gelaufen: Die SpielfuBschulter neigt sich sehr nach vor- 
warts, und der SpielfuB passiert — sehr nahe dem Stand- 
fuB — den letzteren und wird mit geringem Abstande, und 
zwar ein biBchen gekreuzt, in Front des StandfuBes gehalten. 
Der StandfuB driickt nun scharf auf den Bogen und wird 
gerade unter den Schwerpunkt des Kbrpers geschoben. Im 
Moment der Drehung wird der SpielfuB nach dem Zentrum 
des Bogens gefiihrt und nun wieder scharf in derselben 
Richtung gezogen. Der Schwerpunkt des Kórpers und der 
Beine zwingt nun den Riickwarts-Auswartsbogen heraus. 
i* i Die Bewegung wird deutlich durch die drei Bilder 
Fig. 13, 14 und 15 demonstriert. Die Korperstellung ist 
etwas utriert, um die Bewegungsform so anschaulich wie 
móglich zu machen.

Riickwarts-auswarts wird sehr gut gezeigt durch die 
Fig. 16, 17 und 18. Nach dem AbstoB wird der SpielfuB 
dicht an dem StandfuB in der Fahrrichtung voriibergefiihrt

Rosenow, Der Wintersport. 3 
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und die SpielfuBschulter sehr in der Fahrrichtung hervor- 
geschoben. Die Drehung selbst macht man am besten 
mittels eines Rucks mit den Schultern, und zwar je schneller, 
desto besser.

Fig. 13. Fig- :4- Fig. 15.

Die Wenden einwarts--werden hauptsachlich mit der 
SpielfuBschulter gelaufen, und die Bewegungen des Spiel
fuBes dienen nur ais eine Erganzung der Gesamtbewegung.

Bei der Vorwarts-Einwartswende fiihrt man die Spiel
fuBschulter sehr scharf vom Zentrum, auBerhalb der Peri-

Fig. 16. Fig. 17. Fig. 18.

pherie des Bogens, hinweg und fiihrt den SpielfuB allmah- 
lich und nahe dem StandfuBe in Front. Nur wenig Ab- 
stand bestehe dabei zwischen Stand- und SpielfuB. Durch 
eine schnelle, aber kleine Ruckbewegung riickwarts vom 
SpielfuB driickt der StandfuB noch scharfer auf den Bogen 
und wird direkt unter den Kórper geschoben. Gleichzeitig
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Fig. 19. Nach der 
Wende von v.-e.

wird die Wende durch einen schnellen Ruck der SpielfuB
schulter nach yorwarts, d. h. gegen die Fahrrichtung des 
kommenden Riickwarts-Einwartsbogens, geschoben, und 
dem SpielfuB gibt man gleichzeitig dieselbe Bewegung, so 
daB die SpielfuBhaltung dieselbe wie bei 
dem Anfange eines Ruckwarts-Einwarts- 
bogens wird.

Bei den Ruckwarts-Einwartswenden 
nach yorwarts-einwarts dreht man die 
SpielfuBschulter sehr viel vom Mittel- 
punkt des Bogens hinweg. Der SpielfuB 
passiert dicht den StandfuB, wird aber 
unmittelbar vor der Wende wieder schnell 
gegen die Fahrrichtung gefiihrt. Die ahn- 
liche Ruckbewegung vom Mittelpunkt des 
kommenden Vorwarts - Einwartsbogens, 
und die Wende ist da. Der SpielfuB wird
yorwarts, in der Fahrrichtung, gefiihrt. Die gedrehte Stel
lung vor den Wenden ist die Vorbereitung zu den kommen
den neuen Bogen. Die Wende, die Drehung selbst soli 
schnell sein, und deswegen ist es not- 
wendig, daB der Kórper im Drehmoment 
sich gerade iiber dem StandfuBe befin- 
det. Sonst entsteht nach der Wende ein 
Schlangenbogen.

Die Gegenwende kennzeichnet sich 
dadurch, daB die Drehbewegung bei dem 
ersten Bogen (die Bewegung der SpielfuB
schulter, der Hiiften und des Kopfes) gegen 
die Drehbewegung des Bogens geht. Also 
wird die Schulter bei dem Auswartsbogen 
(gegen die Fahrrichtung) zuriick und bei 
dem Einwartsbogen yorwarts geschoben 
(in die Fahrrichtung). Bei dieser Figur muB man also den 
Kantenwechsel vor der Drehung des Schlittschuhes ver- 
meiden, ebenso wie dies bei den Wenden nach der Drehung 
zu yermeiden ist. Durch die Drehung des Oberkorpers

O*3 

alsdann langsam

Fig. 20. Stellung 
vor dem Gegen

dreier v.-a.
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wird die Haltung fur den kommenden Bogen vorbereitet 
und erleichtert. Die Ausfiihrung ist vorwarts-auswarts die 
folgende: Der SpielfuB passiert den StandfuB, und die 
Schulter wird gleichzeitig gegen die Fahrrichtung nach 
hinten gezogen. Eine schnelle Bewegung riickwarts mit 
dem SpielfuB schiebt den StandfuB noch weiter nach vorn, 
in die Gegenwende hinein, und, obwohl man den Schlitt- 
schuh scharf auf der Kante behalt, beschreibt er auf dem 
Eise doch einen Schlangenbogen, einen sogenannten falschen 
Schlangenbogen.

Die Gegenwende selbst wird mit den Schultern voll- 
fiihrt. Die SpielfuBschulter riickt in der Richtung des 
neuen Bogens — den SpielfuB laBt man anfangs zuriick — 
gegen die Fahrrichtung. Sonst wird der Riickwarts-Aus- 
wartsbogen auf gewóhnliche Weise gelaufen.

Riickwarts-auswarts ist es genau dieselbe Bewegungs- 
form. Die Schulter neigt man vor der Wende gegen die 
Fahrrichtung. Die SpielfuBbewegung ist dieselbe, doch 
achte man darauf, daB der SpielfuB sich wahrend der Hin- 
und Herbewegung iiber der Spur auf dem Eise befindet. 
Sonst wird das ruhige Laufen des kommenden Riickwarts- 
Auswartsbogens ziemlich schwierig.

Die Einwarts-Gegenwenden werden, was die Bewegung 
des SpielfuBes anbetrifft, genau nach derselben Theorie 
gelaufen. Die SpielfuBschulter bewegt sich hier bei dem 
ersten Bogen nach vorwarts, in der Fahrrichtung nach dem 
Zentrum, um so wenig wie móglich auf den Bogen zu 
driicken. Die Wenden und Gegenwenden sollen so gelaufen 
werden, daB die beiden Bogen zusammen einen Schlangen
bogen bilden; beziiglich Richtung und Lagę soli der zweite 
Bogen eine direkte Fortsetzung des ersten Bogens bilden.

Fig. 21 und 22 zeigen solche Wenden und Gegenwenden 
richtig und unrichtig gelaufen.

Falls die Schulter und der SpielfuB nicht richtig zu- 
sammenarbeiten, d. h. falls eins von diesen Hilfsmitteln 
auf Kosten des anderen benutzt wird, der Laufer aber im- 
stande ist, in den Wenden resp. den Gegenwenden einen



Schlangenbogen nach und vor der Drehung zu vermeiden, 
so entsteht auf dem Eise eine Schnabelwende resp. Schnabel- 
gegenwende (Fig. 23).

Jeder Kantenwechsel bei den Wenden nach der Drehung 
und in den Gegenwenden vor der Drehung ist peinlichst 
zu vermeiden. Diese Figuren entbehren dann ganz und 

gar ihrer Daseinsberechtigung, und der Reiz bei ihrer Aus- 
fiihrung geht verloren.

Auf dem Eise sehen solche fehlerhaften Figuren aus 
wie Fig. 24.

Alle diese Demonstrationsfiguren der Wende und Gegen- 
wende sind gedacht von rechts vorwarts auswarts.





Von

Dr. Ernst Schottelius





Allgemeines.

Die Benutzung des norwegischen Schneeschuhes Ski 
(Aussprache: Schi) rechnet bei uns in Deutschland erst 
seit den neunziger Jahren. Friihere Versuche, die so- 
wohl im Mittelgebirge wie im Hochgebirge gemacht wurden, 
fiihrten zu keinem bahnbrechenden Erfolg und gerieten 
bald in Vergessenheit. Das Heimatland des Ski, zugleich 
das Land, wo die Kunst des Skilaufes ihre hochste Aus- 
bildung erreicht hat, ist Norwegen. Obwohl die klimatischen 
Verhaltnisse dieses Landes auf einen ausgedehnten Nutz- 
und Sportgebrauch des Skis hinzudrangen scheinen, hat 
der Skilauf auch dort zeitweise sehr an Ausdehnung 
verloren und seine gegenwartige allgemeine Verbreitung 
erst im Laufe der letzten 50 Jahre gewonnen. Im 
Rahmen dieser kurzeń Anleitung, die sich hauptsachlich 
mit praktischen Fragen beschaftigen soli, kónnen wir uns 
leider nicht eingehender mit der Vergangenheit unseres 
Sportgerates beschaftigen. Wir sind heute in der gliick- 
lichen Lagę, das Resultat langer Arbeit und Versuche 
in verhaltnismaBig einfacher und vollkommener Form be- 
nutzen zu kónnen, ais den Ski des Telemarktyps, wie er 
zurzeit auch in Deutschland in groBen Mengen und von vóllig 
ausreichender Beschaffenheit fabrikmaBig hergestellt wird. 
Natiirlich ist fiir den Sportsmann trotzdem eine móglichst 
genaue Kenntnis der Eigenschaften und der Herstellung 
seines Sportgerates wiinschenswert, und soweit sich diese 
in Kurze wiedergeben laBt, móge sie hier den Eingang 
der weiteren Erórterungen bilden.



42

Fi
g.

 25.
 Ski 

im
 Qu

er
sc

hn
itt

 un
d A

uf
sic

ht
.

Die Schneeschuhe selbst werden zurzeit 
allgemein aus Holz hergestellt, mehrere 
Versuche, anstatt des Holzes elastische 
Metallkonstruktionen einzufiihren, schei- 
terten an den Eigentiimlichkeiten dieses 
Materials u. a. auch an den Einfliissen, 
die niedere Temper aturgrade auf Metali 
haben. Demgegeniiber hat das Holz eine 
Menge von Vorziigen, unter denen nur 
seine Unveranderlichkeit bei Kalte, sein 
relativ geringes Gewicht, die Móglichkeit 
es leicht zu bearbeiten sowie seine groBe 
Elastizitat hier erwahnt seien. Natur- 
gemaB hat man die allerverschiedensten 
Holzarten zu Versuchen auf diesem Ge- 
biet herangezogen, ja sogar die Vorziige 
zweier Holzarten durch Aufeinanderleimen 
zweier Bahnen zu einem Ski zu verbin- 
den gesucht, alle diese Versuche aber 
haben stets wieder ergeben, daB die Esche 
weitaus das widerstandsfahigste und 
gleichmaBigste Materiał zur Skiherstel- 
lung liefert. Billigere Skier werden auch 
heutzutage wohl noch aus Buchenholz her
gestellt, doch weist dieses Materiał bei 
etwa gleichem Gewicht eine viel geringere 
Elastizitat und demgemaB hóhere Bruch- 
gefahr auf. Von einem gut gewachsenen 
Eschenholz, das fur Skier brauchbar ist, 
verlangt man gróBtmbgliche Hartę, gleich- 
maBigen Faserverlauf und Freisein von 
Asten.

Bei der Herstellung des Ski muB vor 
allem in Betracht gezogen werden, daB 
das Gerat spater zum Gleiten benutzt wer
den soli, und daB diese Bewegung an dem 
Holz der Głeitflache keinen Widerstand
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findet. Gegen die Skilangsachse ziehende Faserung, so- 
genanntes Widerholz, ist unter allen Umstanden zu ver- 
meiden, es wiirde beim Gebrauch ausfasern und der glatten 
Laufflache in kurzer Zeit das Aussehen einer zottigen Biirste 
verleihen. Ebenso sollten Astansatze im Holz sowie quer 
iiber den Ski verlaufende Fasern von der Verarbeitung des 
Holzes zu Skiern ausschlieBen — kleinere Astę schaden 
iibrigens nicht viel, sofern sie nicht an den Hauptbelastungs- 
punkten des Ski liegen. —

Der fertige Ski stellt nun auf dem Langsschnitt eine 
zweimal geschwungene Wellenlinie dar; die Spitze verlauft 
mit flachem Bogen nach oben, und die Mitte des Ski 
erhebt sich ebenfalls um einen allerdings geringeren Betrag 
von der Horizontalen. So ruht der unbelastete Ski nur 
mit der Partie dicht hinter der Spitzenaufbiegung und mit 
seinem Ende auf dem Boden. Der Zweck der Spitzen
aufbiegung ist natiirlich der, den Ski stets an der Ober- 
flache des Schnees zu halten; bricht die Spitze einmal bei 
einem Sturz ab, so ist der Rest des Ski ohne Spitze nicht 
mehr zu benutzen, und man muB versuchen, die Spitze 
irgendwie wieder zu befestigen, oder zu improvisieren. Die 
mittlere Aufbiegung des Ski soli das Gewicht des Laufers so 
ausgleichen, daB der belastete Ski gerade flach liegt, und so 
die Last gleichmaBig iiber die ganze Laufflache verteilt ist.

Das richtige MaB dieser beiden recht wichtigen Biegun- 
gen im Ski hat die Erfahrung ergeben; eine zu stark auf- 
gebogene Spitze tragt den vorgeschobenen Ski nicht, son- 
dern wirkt ais Schneepflug; eine zu geringe Spitzenauf
biegung erfiillt ihren Zweck auch nicht, sondern fiihrt u. U. 
den Ski unter den Schnee, statt dariiber hin. Ahnlich 
ist es bei der mittleren Aufbiegung; die Mitte des Ski 
erhebt sich 2—3 cm, die Spitze 12—14 cm iiber die Hori- 
zontale. Von der Flachę gesehen zeigt die Mitte des Ski 
eine leichte Einziehung gegeniiber dem Querdurchmesser 
des vorderen und hinteren Endes, ebenfalls im Sinne einer 
besseren Gleitwirkung, und schlieBlich nimmt noch die 
Dicke von der Hauptbelastungsstelle, wo der FuB des 
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Laufers steht, nach hinten und vorn gleichmaBig ab. Was 
die Lange des Ski betrifft, so wird angegeben, daB der 
Laufer die Spitze des aufrecht stehenden Ski mit aus- 
gestreckter Hand gerade beriihren kónnen soli. Im iibrigen 
sind fur berglose flachę Gelande langere und schmalere 
Ski im Gebrauch — die finnischen Schneeschuhe messen 
bis 3 m und dariiber — fur bergiges, abwechslungsreiches 
Terrain empfehlen sich eher kiirzere Formen, die rasches 
Wenden und Schwingen erleichtern. In den deutschen 
Mittelgebirgen sowie im Hochgebirge sind allgemein Skier 
von 2,15—2,40 m Lange im Gebrauch; der Durchschnitt 
liegt etwa bei 2,20—2,25 m.

Die Bindung.

Vielleicht ebensoviele Arbeit, wie auf die Ausgestaltung 
der auBeren Form des Ski, ist auf seine Verbindung mit 
dem FuBe des Laufers, auf die sogenannte Bindung ver- 
wendet worden. Obwohl wir auch heute noch nicht in der 
Lagę sind, einen Bindungstyp ais den hauptsachlich ver- 
breiteten und unbedingt zuverlassigen empfehlen zu kónnen, 
haben doch die zahllosen Konstruktionen und Abande- 
rungen schlieBlich zu einer Reihe von Bindungsmodellen 
gefiihrt, dereń jedes allen billigen Anspriichen gerecht wird. 
Ein gemeinsames Ziel ist bei allen unverkennbar, das ist 
das Streben nach einer móglichst fest en Bindung, nach 
einer Vereinigung von FuB und Ski, die dem ersteren 
unbehinderte Bewegungsfreiheit gestattet in jeder Art 
Beugebewegung, dagegen móglichst geringe seitliche Wackel- 
bewegungen erlaubt, sondern jede seitliche gerichtete FuB- 
bewegung unvermindert auf den Ski iibertragt. Das ist 
das Prinzip der sogenannten festen Bindung, die heutzutage 
vollstandig an die Stelle der friiher gebrauchten Riemen- 
und Spanischrohr-Bindung getreten ist.

Der wesentliche Bestandteil aller festen Bindungen ist 
eine Art Biigel aus Metali der zu beiden Seiten des Ski 
aufragend die Zehenwurzel des FuBes umfaBt; nach oben 
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wird dieser Biigel durch einen Riemen geschlossen, und der 
FuB dann von hinten her durch einen Fersenriemen fest 
in den Biigel hineingepreBt. Sitzt die Bindung dann gut, 
so ist ein seitliches Schlottern des FuBes auch bei heftigen

Fig. 26. Schuster-Bindung.

Fig. 27. Schuster-Hoek-Bindung.

Fig. 28. Kappen-Bindung mit Balata-Sohle.

Bewegungen ziemlich ausgeschlossen. Ais Beispiel der erst 
erwahnten Bindungsarten seien hier die Huitfeldt-Bindung, 
Modeli 1 und 2 genannt sowie die Schuster-Hoek-Bindung 
und die Miiller-Bindung; die Sohlen-Kappenbindung, die 
Ellefsen-Bindung und neuerdings die Austria-Bindung be- 
nutzen ein Stiick Treibriemen ais Unterlage fur den FuB.
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Bindungen sind brauchbar und gestatten eine aus- 
reichende Beherrscłiung des Ski, sofern sie gut gearbeitet 
sind und dem Schuh des Laufers genau passen.

Fig. 29. Ellefsen-Bindung.

Fig. 30. Huitfeldt-Bindung Mod. II.

Fig. 31. Huitfeldt-Bindung Mod. I.
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Kleidung und Hilfsmittel.

Vielfacher Erfahrung folgend, muB man hier eher vor 
einem Zuviel ais Zuwenig warnen; denn entgegen der all- 
gemeinen Vorstellung empfindet man bei der Ausiibung 
unseres Sportes fast niemals Kalte. So geniigt fiir den ge- 
wbhnlichen Skilauf im Mittelgebirge ein starker, nicht zu 
dicker Lodenanzug vollkommen; erst bei langeren Rasten 
oder gar Biwaks pflegt sich die Kalte bemerkbar zu machen, 
und dann ist die gestrickte Wollweste oder Lederweste, die 
beide die Kórperwarme gut zuriickhalten, sehr am Platz. 
Bei Wanderungen im Schneetreiben oder im Schneesturm 
wird man auch bald den Vorteil eines glatten Anzugs- 
stoffes, Loden oder Cheviot, gewahr werden, denn an die 
feinen Harchen eines rauhen Stoffes setzen sich rasch 
Schnee- und Eiskrusten an, die beim Auftauen auch den 
besten Loden durchnassen. Die Taschen der Jacke seien 
wombglich an der Innenseite angebracht, die Hosentaschen 
mit Knbpfen zum SchlieBen versehen, denn der Schnee 
findet seinen Weg uberallhin. Aus diesem Grunde emp- 
fiehlt es sich auch sehr, die Armel durch Knópfe dicht 
um das Handgelenk zu schlieBen, und ev. die Hand- 
schuhe iiber das Armelende zu ziehen. Diese selbst bilden 
einen weiteren wichtigen Teil der Ausriistung; man kann 
von ihnen nie zuviel haben. Ein Paar ist sehr rasch durch- 
naBt und ein Reservepaar das wenigste, was auf einer 
Mittelgebirgstour vorhanden sein sollte.

Wie bei den iibrigen Bewegungssports, so werden auch 
beim Skilaufen vorwiegend kurze Hosen getragen, dereń 
unterer Rand durch Schneestriimpfe und ev. dariiber ge- 
tragene Gamaschen gegen das Eindringen von Schnee ge- 
schiitzt wird. Sehr praktisch sind Wickelgamaschen, lange 
oder kiirzere Lodenstreifen, die vom FuB herauf in Form 
einer Verbandbinde um den Unterschenkel gewickelt 
werden.

Mit den wichtigsten Teil der Ausriistung stellt nun das 
Schuhwerk dar, Materiał und Arbeit sollen so gut wie

Rosenow. Der Wintersport. 4 
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irgendmóglich sein, um eine weitgehende Gewahr gegen 
Zehen- und FuBerfrierungen zu bieten. Der Stiefel soli 
ferner so weit sein, daB der FuB mit 2 Paar Socken be- 
kleidet beąuem darin Platz hat, und die Zehen gut be- 
wegt werden kónnen, das ist iibrigensjauch ein Mittel, um 
beginnende Zehenerfrierungen zu bemerken und verhindern. 
Die Sohle des Schuhes ist stark und vorne breit, um Halt 
zu gewahren in der Bindung. Das Leder sei weich und 
stark, eine vóllige Undurchlassigkeit gegen Wasser — be- 
sonders Schmelzwasser — ist kaum zu erreichen. Den 
nótigen Grad erreicht man unschwer durch nicht zu haufiges 
Olen der Stiefel mit Marsól oder einem anderen Lederfett, 
am besten solange die Stiefel noch naB sind. UbermaBiges 
Einfetten macht das Leder zerreiBlich und die Nahte un- 
dicht. Die friiher gebrauchlichen Schuhe mit Pelzfiitterung 
werden kaum noch benutzt, ein starkes Leder und doppelte 
Socken bieten im Verein mit geraumigem Schuhwerk 
vóllig geniigenden Schutz gegen die Kalte.

An weiteren Ausriistungsstiicken waren noch Woll- 
miitze und Ohrenklappen und Halstuch zu erwahnen; fiir 
die Fruhjahrsmonate empfiehlt es sich, die Augen durch 
eine Schneebrille zu schiitzen, die im Hochgebirge natiir- 
lich unerlaBlich ist. Reservewasche, Handschuhe usw. 
nimmt fiir gewóhnlich der Rucksack auf. Er muB vor 
allem geniigend Raum bieten, und aus leichtem festen 
Stoff ■— Zeltleinwandtuch — hergestellt sein. Fiir gróBere 
Touren, besonders im Hochgebirge, enthalt er auBer den 
oben genannten Reservestiicken Reparaturzeug fiir even- 
tuelle Skibriiche: Bohrer, Feile, Messer, Schraubenzieher, 
kurze Metallschienen, Holzschrauben, Draht und Bind- 
faden, die Werkzeuge eventuell in einer kleinen Leder- 
tasche zusammen, mit gemeinsamem Griff. Laterne und 
Kerzen, Sturmstreichhólzer, KompaB, Karten, Reserve- 
schneebrille, Verbandzeug, Proviant, eventuell Koch- 
geschirr, Seil, photographischen Apparat usw.; wir geben am 
SchluB eine Zusammenstellung der Ausriistung fiir gróBere 
und kleinere Touren.
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Ais Hilfsmittel beim Skilaufen bedient man sich auBer- 
dem der Stócke und des Fellbelages und schlieBlich bildet 
noch das Skiwachs ein oft notwendiges — Ubel.

Der Stock dient ais Stiitze beim Vorwartsgehen, eventuell 
beim Abfahren ais Bremshebel; wird nur ein Stock benutzt, 
so hat er etwa die 
Starkę und Lange eines 
Bergstocks und ist un- 
ten uber der Spitze 
mit einem etwa hand- 
groBenTeller versehen, 
der das Versinken im 
Schnee verhindert. 
Der Stock selbst ist ge- 
wóhnlich aus Eschen- 
holz hergestellt und 
sollte so stark sein, daB 
er an beiden Enden 
aufgelegt den betref- 
fenden Fahrer in der 
Mitte tragen kann. 
Meist werden jedoch 
zurzeit leichtere, etwa 
schulterhohe Doppelt- 
stbcke zum Skilaufen 
benutzt, . aus Esche 
oder besser Bambus 
hergestellt, und tragen 
am unteren Ende auch 
einen Schneeteller aus Weiden-, oder Riemengeflecht. Ihr 
Gebrauch beschrankt sich auf das Laufen in der Ebene 
und bergauf, hier bieten sie allerdings groBe Vorteile. Bei 
der Abfahrt muB der Laufer dann imstande sein, mit den 
Ski selbst zu bremsen, oder zu schwingen.

Ein weiteres Hilfsmittel beim Bergaufgehen besteht in 
dem Fellbelag; lange Streifen von Seehundfell werden (ab- 
nehmbar) unter der Laufflache des Ski angebracht; ihre 

4*
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Haare legen sich in der Fahrtrichtung glatt, strauben sich 
aber beim Zuriickrutschen und verleihen so einen gewissen 
Halt. Es sei jedoch hervorgehoben, daB die Felle bei 
Mittelgebirgstouren vbllig entbehrlich sind, und im Anfang 
iiberhaupt nicht benutzt werden sollten; sie erschweren 
hier zweifellos das Erlernen der Beherrschung des Ski.

Gegen tauenden Schnee, der sich oft in fuBdicken Ballen 
an die Laufflache des Ski festsetzt und im Friihjahr manche 
anstrengende Stunde schafft, schiitzt einigermaBen ein 
ófteres Einblen der Ski wahrend sie trocken sind. Auf der 
Tour selbst hilft das Bestreichen der trockenen Lauf
flache mit Skiwachs, die Wachsschicht lauft sich jedoch 
mit der Zeit ab, und muB dann wieder emeuert werden. 
Ein anderer friiher ebenfalls sehr stbrender Umstand, das 
Zusammenballen des Schnees unter dem FuB des Laufers 
wird neuerdings durch kartonstarke Zelluloidplatten oder 
gleichstarke Stiicke von Aluminiumblech beseitigt. Die 
Oberflache des Ski unter dem FuB wird dadurch so glatt, 
daB sich kein Schnee darauf festsetzen und ballen kann.



Die Anfangsgriinde.

Nachdem wir so unser Sportwerkzeug und die wich- 
tigsten Ausriistungsgegenstande kennen gelemt haben, 
kónnen wir uns der Besprechung der ersten Ubungen auf 
dem Ski selbst zuwenden. Hierfiir benutze man nicht 
den ersten zentimeterhohen Schnee, der kaum die hart- 
gefrorenen Erdschollen iiberdeckt; unter diesen Umstanden 
Ski zu laufen ist selbst fur einen guten Fahrer gefahrlich. 
Man sucht sich am besten eine offene Hiigellandschaft mit 
sanften Steigungen, dereń Boden i—2 FuB tief vom Schnee 
iiberdeckt ist, hier sind Sturze nicht gefahrlich. Stócke, 
Rucksack, auch den Inhalt der Taschen legt man am 
besten vor Beginn beiseite und nehme zunachst die Grund- 
stellung ein, die leicht und ungezwungen etwa der dem 
Kommando „Riihrt Euch“ entsprechenden Kbrperhaltung 
gleichkommt.

In der eben erwahnten Grundstellung liegen die Skier 
dicht nebeneinander und parallel, ihr gegenseitiger Abstand 
betragt kaum 4—5 cm, dieser Abstand der Ski ist 
auch beim Laufe selbst beizubehalten; die Spur 
eines guten Laufers zeigt zwischen den beiden Rinnen der 
Skier selbst nur einen ganz schmalen Schneewall. Natiir- 
lich fallt die Balance des Kórpers auf einer so schmalen 
Basis im Anfang nicht leicht; die Kenntnis des Radfahrens 
oder Reitens gewahrt schon eine gewisse Vorubung und mit 
einiger Energie, die sich immer wieder an das vorgesetzte 
Ziel erinnert, gelingt es stets nach einiger Ubung, die Balance 
beizubehalten. Die Stócke diirfen — das sei nochmals be- 
tont — hier nicht zu Hilfe genommen werden. Aus der 
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Grundstellung macht man nun, ohne den Ski zu heben, 
einen Gleitschritt nach vorwarts; das Gewicht wird hierbei 
wie beim „Ausfall" des Turners auf das vorschleifende Bein 
gelegt. Oberkórper aufrecht! im Anfang ist Balancieren 
mit den Armen erlaubt! Dann den andern FuB nach- 
ziehen zur Grundstellung! — Abstand der Skier kontrol- 
lieren! — Dann dasselbe mit dem andern Bein! — Bei 
richtiger Ausfiihrung wird man gleich merken, daB man 
auf dem Ski eine kleine Strecke weiter gleitet, ais der 
eigentliche Schritt ist. Nun reiht man die Gleitschritte in 
dieser Art aneinander, — stets wieder auf den Abstand 
der Ski zu achten — nach Moglichkeit sich ,,vorn herein- 
legen“ — jeden Schritt ausgleiten lassen, ehe der FuB zum 
nachsten vorwartsgleitet — aufrecht den Oberkórper — 
Arme móglichst ruhig — nicht mit dem Rumpf arbeiten — 
nur die Beine diirfen sich bewegen.

Immer wieder iibe man den eben besprochenen Gleit- 
gang — ehe die Spur nicht einwandfrei eng gelaufen — der 
Gang miihelos und frei geworden, gehen wir zu keiner 
weiteren Ubung vor. Gleich hier achte man auch auf den 
allerwichtigsten Grundsatz beim Skilauf: Kraft sparen. 
Keine hastigen, abgerissenen Bewegungen, kein Ringen 
nach Balance, — ruhig, langsam, wie wenn man ganz ab- 
sichtslos durch den Schnee bummeln wollte; mit Gewalt 
erzwingen laBt sich kein Sport.

Nach einer Stunde Ubens auf ebenem Terrain wird 
man — besonders wenn man in Gesellschaft eines etwas 
erfahrenen Laufers ist, der auf Fehler aufmerksam macht — 
schon einige Sicherheit im ebenen Lauf gewonnen haben, 
und sich etwas mehr, wie im Anfang zu Hause fiihlen auf 
dem Ski.

Ais ersten Fortschritt wollen wir nun den Versuch 
machen, eine flachę Bodenwelle zu ersteigen. Von dort 
oben laBt sich dann vielleicht schon eine kleine Abfahrt, 
der hóchste GenuB des Skifahrers, ermóglichen. Zunachst 
nehmen wir nun nicht Front nach der flachen Kuppe, 
sondern wenden ihr die Schultern zu und gehen parallel
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mit dem Zuge der Erhebung geradeaus, etwa auf einen 
Punkt zu, der auf ihrer halben Hóhe liegt. Ganz allmah- 
lich und unmerklich steigen wir so, — immer wieder auf 
die Spur und Kbrperhaltung achtend — bis wir, ohne 
jemals zuriickzugleiten an unserm Ziele angelangt sind. 
Nun geht es weiter; in einem groBen Bogen, dessen Radius

Im Sturz.

vielleicht ioo—150 m betragt, wenden wir uns allmahlich, 
immer ganz unmerklich steigend, der eigentlichen Hohe zu, 
und erreichen sie schlieBlich, nicht von der Seite her, wo 
wir aufbrachen, sondern von seitlich oder riickwarts. — 
Damit haben wir ein weiteres wichtiges Prinzip des Ski- 
laufs kennen gelernt: „jede Steigung wird allmahlich, 
durch Umgehung oder Serpentinen gewonnen." 
Nun sehen wir yielleicht 20 m hoch auf unser voriges
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Ubungsfeld herab, und der sanft abdachende Hang soli das 
Gelande zu unserer ersten Abfahrt bilden.

Also: Grundstellung, die Skier dicht zusammen, den 
einen FuB etwa 30 cm vorgeschoben, den ganzen Kórper 
in den FuBgelenken etwas nach vorn geneigt (ais ob man 
der Lange nach nach vorn fallen wollte), Oberkórper auf
recht, nicht biicken, und vor allem nie zuriicklehnen, 
wenn die Skier beginnen von selbst zu gleiten. 
Dem Auge ist die Neigung des Hangs kaum merklich, 
aber sie geniigt, um den Ski in seinem Element zu zeigen. 
Allmahlich beginnen die Bretter zu gleiten — jetzt vor 
allem keine Angst, es kann nichts passieren! — Skier 
zusammen! aufrecht! nach vorn legen! — immer 
weiter nach vorn legen, je rascher die Skier gleiten! — 
Niemals zuriicklehnen! ein Sturz ist die sichere Folgę! — 
Dann gleitet man sicher und rasch iiber den flachen Hang 
hinunter, wo die Fahrt von selbst aufhórt; hoffentlich 
nicht unfreiwillig.

Wenden.

Wollen wir nun nach vollendeter Abfahrt wieder zuriick- 
kehren, so kónnten wir wie vorhin zuerst geradeaus weiter- 
laufen, und dann im Bogen langsam wenden. Es gibt aber 
auch eine kiirzere und sportlichere Art, die folgendermaBen 
ausgefiihrt wird. (Fiir den Anfang stiitzt man sich mit 
einem z. B. dem linken Arm an einen Gefahrten, Baum 
oder Stange.) Skier parallel, FiiBe zusammen. Der rechte 
FuB hebt mit vollem Schwung den Ski, bis er aufrecht 
steht, in der Luft, und wendet dann rasch die (FuB- und 
damit die) Skispitze nach auBen. Dann fallt der Ski 
von selbst zuriick, mit der Langsachse um 1800 gedreht, 
die Spitze weist jetzt dahin, wo vorher das Skiende stand; 
die Skier liegen wieder parallel, die Beine sind im Hiift- 
und Kniegelenk maximal nach auBen gedreht, die FiiBe 
(und Skier) stehen dicht voreinander, mit den Spitzen 
nach entgegengesetzten Richtungen weisend. Der ganze
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Kórper wird nun in der Richtung des eben bewegten FuBes 
und Ski gedreht, und gleichzeitig der andere Ski muhelos 
iiber das Ende des ersten Ski gehoben und neben ihm zur 
Grundstellung niedergesetzt; die Beschreibung dieser ganzen 
Bewegung ist viel komplizierter wie ihre Ausfiihrung.

Mit Skiern verlauft also das Wenden kurz: Hoch- 
schwingen des einen Beines, Drehen nach auBen, Zuriick- 
fallenlassen, Ubertreten mit dem andern Ski.

Eine andere, noch kiirzere Art des Wendens besteht 
darin, daB man aus dem Stand in die Hóhe springt, und 
wahrend der Kórper noch schwebt, die Skier in die ge- 
wiinschte Richtung herumschleudert; diese Art zu wenden 
verlangt aber schon einige Ubung.

Bergaufgehen.

Haben wir das Wenden auf dem Ski einigemal nach 
jeder Seite ausgefiihrt, so kónnen wir jetzt daran gehen, 
die Hugelwelle unserer ersten Abfahrt auf kurzerem Wege 
zu erreichen. Aber auch jetzt versuchen wir nicht, den 
Hiigel gerade aufwarts zu erklimmen, sondern steigen wieder, 
wie vorhin, parallel zu seiner Erhebung langsam an, etwas 
steiler ais das erstemal, aber nie so steil, daB die Skier 
zuruckrutschen kónnten. Nach ioo m machen wir nun die 
eben gelernte Wendung und gehen nunmehr mit geanderter 
Front weiter ansteigend bergauf, so daB unsere Spur eine 
ansteigende Zickzacklinie bildet; wieder nach ioo m schlagen 
wir wieder eine Serpentine zuriick, so daB wir nun parallel 
zum Anfang unseres Zickzackweges gehen, aber weit ober- 
halb der ersten Spur; so gewinnen wir in 2 oder 3 Serpen- 
tinen wiederum die Hóhe. Immer wieder achte man beim 
Lauf auf die Haltung, die Spur und den geringstmóglichen 
Kraf teverbrauch.

Das Aufwartsgehen in solchen Serpentinen bildet einen 
der wichtigsten Punkte beim Tourenlaufen im Mittel- 
gebirge, noch mehr in den Alpen. Stets hat hier der 
Fiihrende darauf Bedacht zu nehmen, daB er die Serpen-
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tinen richtig dem Gelande anpasse, und daB die Spur in 
gleichmaBiger Steigung verlauft. Unter Umstanden kann 
es nótig werden, einen Steilhang direkt zu erklimmen; 
dann geht man eben dem Abhang direkt zu Leibe. Im 
Anfang wird man kaum einen Unterschied gegenuber dem 
gewbhnlichen Lauf in der Ebene merken, sowie aber die 
Steigung erheblicher wird, macht sich die Glatte der Skier 
bemerkbar; der Ski rutscht plbtzlich zuriick, und nur 
ein gewaltsames Uberwerfen des Kbrpers auf den andern 
Ski kann vor einem Fali nach vorn retten. Nun sind wir 
gezwungen, eine andere Gangart anzuwenden; der nicht 
belastete Ski wird wie gewohnlich an dem andern FuB 
vorbeigezogen, dann aber statt mit dem Schritt nach vorn 
zu gleiten, ganz leicht vom Boden gehoben und mit der 
Spitze etwas nach auBen gerichtet, nachdriicklich in den 
Schnee eingeschlagen, etwa wie wenn man mit dem FuBe 
stampfen wollte. So liegt er dann nicht mehr auf der 
Schneeoberflache, auf der er zuriickgleiten kann, sondern 
ein wenig in den Schnee eingestampft, und gewahrt nun 
geniigenden Halt, um ais Stiitzpunkt fur einen weiteren 
Schritt zu dienen. Der andere FuB wird nun nachgezogen 
und ebenfalls mit der Spitze etwas nach auBen weisend 
in den Schnee geschlagen. Damit hbren also unsere bis- 
herigen parallelen Spuren auf und schon aus der Art der 
nun entstehenden neuen Spur kann man die Art des Auf- 
wartsgehens entnehmen. Von Vorteil ist es, gleichzeitig 
mit dem Einstampfen des Ski, ihn etwas nach innen zu 
kanten, so daB die innere Kante sich tiefer in den Schnee 
driickt, wie die auBere (vgl. Tafel la).

Wird nun der Hang noch steiler, so daB auch bei der 
eben beschriebenen Gangart die Skier zuriickrutschen, dann 
kommen wir doch noch vorwarts, indem wir beim Nieder- 
stampfen die Spitze des Ski noch weiter nach auBen 
drehen, die so gezeichnete Spur entfernt sich dann noch 
mehr von der Ahnlichkeit mit unserer Laufspur in der 
Ebene; wie wir uns jetzt aufwarts stampfen, kann die 
Fortbewegung auch nicht wohl mehr ais Lauf bezeichnet
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werden; sie ist ein Bergauf gehen mit Skiern; der nicht 
belastete Ski wird sofort gehoben, mit etwas abgespreiztem 
Bein an dem Standbein vorbeigefiihrt, stark nach auBen 
gedreht, und nun fast wagrecht, die Spitze nach auBen 
weisend, eingestampft (Taf. Ib). So ringt man sich Schritt 
fiir Schritt zur Hóhe, immer darauf bedacht, nicht ins 
Ruckwartsrutschen zu kommen. Tritt dieser Fali doch 
einmal ein, so gibt es ein gutes Mittel, das ist: Hinter- 
ende des Ski hoch; man setzt den Ski von neuem ein, 
und zwar so, daB das Hinterende, das eben zuriickzugleiten 
begann, nun hbher eingeschlagen wird am Hang, eventuell 
ebenso hoch wie die Spitze, dann liegt der Ski wagrecht, 
und kann nicht zuriickgleiten.

Es gibt fiir einen Anfanger kaum eine unangenehmere 
Lagę, ais die nach einem Sturz. -— Und doch kann er sich 
so einfach helfen. Also: zunachst einmal keinen Versuch 
machen aufzustehen, sondem sich ruhig auf den Riicken 
oder die Schulterseite in den Schnee legen. Nun die Beine 
in die Luft! Die Skier sind jetzt nicht belastet, und zeigen 
sich plótzlich den Befehlen ihres Herrn ganz entgegen- 
kommend, nun walzt man sich auf dem Riicken herum, 
so daB die Beine hangabwarts kommen und die Skier 
— das ist die Hauptsache! — annahemd wagerecht zum 
Hang liegen; so kónnen sie nicht mehr davonlaufen, und 
sind wieder die gehorsamen Bretter, auf die gestiitzt, man 
sich ruhig vom Liegen aufrichten kann zum Stand. —

Passiert uns in der Abfahrt mit Doppelstócken ein 
Sturz, so laBt man sogleich die Stócke fallen, sie kónnen 
sonst zu emsthaften Verletzungen fuhren. Zur Vorsicht 
muB nur gemahnt werden beim Fahren auf vereistem 
Schnee, hier ist die Lenkung der Skier wesentlich er- 
schwert; sie fassen nicht in den Schnee ein, sondern be
ginnen auf der glatten harten Flachę zu schleudern.

Jetzt haben wir noch den sogenannten Treppenschritt 
zu erwahnen. Um ihn auszufiihren, wendet man die Schulter 
dem Hangę zu; hebt von den parallel stehenden Ski den 
nachsten und stampft ihn seitlich, wieder parallel dem



62

andern, aber etwas hóher in den Schnee, dann verlegt 
man das Kórpergewicht auf das eben bewegte Bein und 
zieht den andern Ski nach, der wieder neben den ersten 
in den Schnee gesetzt wird. So hat man die erste Stufe 
der Treppe erklommen und geht nun an die zweite; wieder 
den zuerst bewegten Ski seitlich heben, einsetzen und den 
andern nachziehen. So tritt man, immer seitlich ansteigend, 
eine gerade oder auch schrag nach vorwarts verlaufende 
Treppe in den Hang. Immer darauf achten, daB Spitze 
und Hinterende des Ski annahernd wagrecht liegen, sonst 
fangen die Skier an fortzulaufen! (Taf. ic). Diese Methode 
wird nur an steilen Hangen angewandt. — So haben wir 
mit den Schneeschuhen nun schon ansehnliche Hóhen er- 
steigen gelernt und miissen uns nochmals mit der Ab- 
fahrt beschaftigen.

Abfahrt im Gelande.

Die Grundstellung und Kbrperhaltung ist natiirlich die 
gleiche wie oben beschrieben. Also: Aufrecht — ein FuB 
etwas vorgeschoben — das Kórpergewicht auf dem andern 
— im ganzen etwas nach vorn geneigt — die Arme un- 
gezwungen an den Seiten — Doppelstócke nachschleifen 
lassen. Beginnt die Fahrt schneller zu werden: Ruhe! 
Skier zusammen! Nach vorn legen! sonst laufen die 
Skier unter den Beinen weg! Den Blick dort, wohin man 
lenken will.

Auch wenn die Fahrt schneller und schneller wird: 
Ruhe! — Skier zusammen! — den einen Ski etwas 
vor! — So saust man leicht und frei die weiBe Halde hinab, 
unten ist ihr noch eine kleine Bodenwelle vorgelagert. 
Achtung! — Den einen Ski noch mehr nach vorn fuhren, 
er soli den Stofi aufnehmen, wie dies etwa die federnde 
Gabel eines Motorrades tut — Knie leicht gebeugt — nun 
fliegst du durch den kleinen Talkessel — und nun kommt 
die Gegensteigung! — hast du die richtige Haltung, so 
driickt dich der StoB nur etwas gegen die Skier und du 
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muBt in den Knien federnd nachgeben — in einer Sekunde 
bist du iiber den Wall hiniiber und gleitest auf der andern 
Seite weiter abwarts. —

Man wird schon aus diesen kurzeń Worten ersehen, 
daB der sportliche Hauptreiz des Skilaufs eben in der 
Abfahrt liegt.

Das Bremsen in der Abfahrt.

Wenden wir uns zu den Mitteln, die eine Verlang- 
samung der Fahrt gestatten, ohne ihre Richtung zu andern, 
so erscheint hier ein friiher fur unentbehrlich gehaltener 
Helfer, den wir bisher absichtlich auBer Betracht gelassen 
haben, der Stock. Bei steileren Abfahrten ist besonders 
im Anfang seine Benutzung wohl zu befiirworten, aller- 
dings nicht in der manchmal zu beobachtenden Form, daB 
sich der Laufer rittlings daraufsetzt. Diese Anwendungs- 
art ist ebenso unsportlich wie gefahrlich.

Will man mit dem Stock — und nur der kraftige, 
schulterhohe Eschenstock eignet sich dazu — eine Brems- 
wirkung ausiiben, so muB er gleichsam ais drittes Bein 
des Kórpers dienen, der durch Vermittlung der Arme sich 
nach hinten seitlich auf den tief in den Schnee gedriickten 
Stock stiitzt. Beginnt also die Abfahrt zu rasch zu werden, 
so faBt man den Stock mit Zwiegriff — die Linke von 
unten her am oberen Stockende, die Rechte von oben her 
greifend etwa in der Mitte des Stockes, dann wird die 
Spitze seitlich neben das Ende des rechten Ski in den 
Schnee gesetzt, — nie zwischen die Skier — und nun 
mit der rechten Schulter und Arm der Stock energisch 
belastet und seine Mitte nach unten zu gedriickt. So ein- 
fach diese Ubung aussieht und auch tatsachlich ist, so 
zahlreich sind die Fehler, die dabei unterlaufen kónnen. 
Vor allem tritt hier wieder der Kardinalfehler der Abfahrt 
auf, man legt sich aus Angst vor der schnellen Fahrt zu- 
ruck, beugt die Knie und liegt nun in tiefer Hockstellung 
ganz nach unten auf dem Stock. Die Skier yerlieren mit 
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der Belastung auch die Fiihrung und laufen mit ihrem 
Anhangsel, dem Fahrer, wohin sie wollen. Soweit darf es 
nie kommen; man muB natiirlicłi, um kraftig auf den Stock 
driicken zu kónnen, etwas in die Knie gehen, aber niemals 
nach hinten, sondern stets nur nach unten, und ganz wenig. 
Der beste Beweis fiir die richtige Haltung ist der, daB 
man aus dieser leichten Kniebeuge stets rasch und ohne 
Miihe sich zu vollem Stand aufrichten kann. Ist man da- 
gegen einmal zu weit nach hinten in die Hockstellung 
gefallen, so kommt man nicht mehr hoch und das Abfahrts- 
drama endet gewóhnlich mit einem Sturz.

Der richtig eingesetzte und dirigierte Stock reiBt in den 
Schnee eine tiefe Rinne und iibt so eine merkliche Brems- 
wirkung aus. Gleichzeitig wird man bemerken, daB sich 
eine gewisse Steuerwirkung auf die Skier bemerkbar macht; 
sie haben die Neigung nach der Seite des bremsenden 
Stockes hinuberzulaufen, da der Schwerpunkt des Kórpers 
jetzt mehr nach dieser Seite liegt. Diese Steuerwirkung 
kann man ausnutzen, um mit ihr aus der Fahrt zum Halten 
zu kommen. Man driickt den Stock noch fester nach 
unten; legt sich noch weiter auf die Stockseite und lenkt 
die Skier gleichzeitig selber in diese Richtung; sie be- 
schreiben dann je nachdem einen kiirzeren oder weiteren 
Bogen um den Einsatzpunkt des Stockes — oder richtiger 
um seinen Belastungspunkt in der rechten Hand; fiir allzu 
optimistisch Gesinnte sei aber gleich erwahnt, daB dieser 
Bogen kein Telemarkschwung ist. —

Natiirlich laBt sich dieses Bremsen und Halten nach 
jeder Seite anwenden, nach links hat dann die Rcchte 
Untergriff und die Linke in der Mitte des Stockes Ober- 
griff. Die eben beschriebene Art des Haltens mit einem 
Bogen um den Stock kann natiirlich ebenso wie das Bremsen 
nach beiden Seiten hin ausgefiihrt werden. Die Brems- 
wirkung kommt dadurch zustande, daB die Skier seit
lich iiber den Schnee rutschen, der natiirlich dieser breiten 
bewegten Flachę einen relativ groBen Widerstand entgegen- 
setzt und so ihre Bewegung hemmt.
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Das Bremsen mit den Skiern.
Das Prinzip dieser wichtigen Ubung ist dasselbe wie 

das des Schneepfluges. Bei Beginn der Abfahrt: Beide 
Skier mit den Spitzen zusammen! mit den Hinterenden 
móglichst weit auseinander! Dann die Skier nach innen 
kanten, so daB ihre inneren Kanten tief in den Schnee 
driicken — Das ist das ganze Geheimnis. — Die Lauf- 
flachen der Skier schieben dann im Abwartsgleiten einen 
kleinen Schneewall seitlich hinaus und iiben so die ge- 
wiinscłite Bremswirkung aus. Hierbei ist der Oberkórper 
des Laufers, um die Balance zu halten, etwas vorgebeugt 
von den Hiiften ab; wiinschenswert ist ferner eine móg
lichst feste Bindung, die erlaubt, die Skier zu beherrschen 
und ebensolche FuBgelenke — denn das Bremsen ist auf 
die Dauer etwas anstrengend. Bei tiefem weichen Schnee 
darf man auch die Bremswirkung der Schneepflugstellung 
nicht zu plótzlich wirken lassen, man lauft sonst Gefahr, 
bei der auf einmal verlangsamten Fahrt nach vorne iiber- 
zufallen (Taf. IIb).

Stemmfahren.
Aus der eben beschriebenen Schneepflugstellung lassen 

sich nun zwei weitere fur das Gelandefahren wichtige 
Ubungen ableiten; statt namlich beide Skier hinten aus- 
einanderzudriicken zur V-Form, entfernen wir jetzt nur 
das Ende des einen Ski von der Fahrtrichtung, der andere 
bleibt mit der Spitze geradeaus gerichtet, so bilden wir 
mit dem Ski, wenn man so sagen darf, ein halbes V; der 
mit dem Hinterende abgezweigte Ski dient jetzt nur ais 
seitliche Stiitze des Kórpers, das ganze Gewicht ruht auf 
dem andern, gleitenden Ski; beide Skier liegen flach mit 
der Laufflache auf dem Schnee, der Kórper ist auch jetzt, 
um die Balance zu halten, leicht vorgeneigt. Die Brems
wirkung und Lenkwirkung dieser Stellung resultiert daraus, 
daB der seitlich abgespreizte sogenannte Stemmski, dessen 
Spitze etwas hinter der des Gleitski zuriicksteht, nicht 
in seiner Langsrichtung iiber den Schnee gleitet, sondern
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mehr seitlich rutscht. Wir werden gleich sehen, welchen 
Nutzen man aus dieser veranderten Wirkung zieht. In der 
ebenerwahnten Stellung und bei ausschlieBlicher Belastung 
des geradeaus gerichteten Gleitski wird man nur eine 
maBige Verlangsamung der Abfahrt bewirken. Ganz anders 
aber, wenn man nun den Korper mehr auf den Stemmski 
heriiberlegt, und diesen belastet; sofort wird man bemerken, 
daB beide Skier nach der Seite des geradeaus gerichteten 
Gleitski hin einen Bogen machen, verstarkt man nun noch 
mehr den Druck auf den Stemmski, so entfernt sich die 
Spur noch mehr von der vorher verfolgten Abfahrtsrich- 
tung, man macht dann wirklich einen kurzeń Boden nach 
der andern Seite, und kommt zum Halten. Hat man sich 
durch einige Probeversuche iiberzeugt, daB auf diesem 
Wege eine wirksame Beeinflussung der Abfahrt mbglich ist, 
so iibe man diese Bogen und das Halten auf diese Weise 
unverdrossen langere Zeit, bis man sich ganz sicher darin 
fiihlt, denn fur das Touren- und Gelandefahren stellt es 
eines der wichtigsten Manbver vor; das Stemmfahren ge- 
stattet die zu groBe Abfahrtsgeschwindigkeit zu maBigen 
eventuell bis zum Stillstand und beim Abwartsfahren sehr 
steiler Hangę im Zickzack erlaubt es am Ende jeder Weg- 
strecke durch einen leichten Druck auf den bergabwarts 
gelegenen Stemmski zu halten und dann zu wenden. Auch 
bei hartem, vereistem Schnee kbnnen wir auf diese Weise 
steile Hangę queren und im Queren langsam abwarts gleiten. 
(Taf. Ila.)

Stemmbogen.
Nun ist es mbglich, bei der eben beschriebenen Art 

der Abfahrt im Zickzack die Wendepunkte im Bogen zu 
umfahren; dann braucht man nicht mehr zu halten und 
die Abfahrtsspur fiihrt in Form einer mehr oder weniger 
engen Schlangenlinie den Abhang hinab. Es sei jedoch 
nochmals hervorgehoben, daB wir das einfache Stemm
fahren und das Halten aus demselben in kurzeń Bogen 
erst vollstandig beherrschen miissen, ehe wir uns an die 
schwierigere Ubung des Stemmbogens wagen.
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Denken wir uns die Abfahrtsspur schon ais Linie ge- 
zogen und fangen an, den Abhang z. B. nach links hin ab- 
warts zu ąueren in Stemmstellung; der linkę Ski ruht 
dann belastet auf unserer Leitlinie, der rechte etwas zuriick 
und bergabwarts abgespreizt stemmt und bremst. Kórper 
leicht vorgeneigt. Stock riickwarts an der Bergseite!

Nun wendet sich unsere Leitlinie nach rechts abwarts 
und zuriick; ist die Fahrt zu rasch, so maBigen wir sie 
etwas durch leichten Druck auf den (rechten) Stemmski 
und flachen Bogen bergauf, dann kommt die Wendung! 
Beide Skier mit den Spitzen bergab! — Flach 
auf dem Schnee liegend! — Die Hinterenden wie 
bei der Schneepflugstellung V-fórmig auseinan- 
der! — Das alles aber nur fiir wenige Meter Fahrt! 
— Dann gleich die Hinterenden beider Skier nach 
links bergabwarts driicken, den linken noch starker wie 
den rechten, und das Gewicht auf den rechten Ski legen, 
der nunmehr in der Leitlinie liegt, wahrend der linkę ab
gespreizt und etwas zuriickliegend den Stemmski bildet. 
Bei der ganzen Wendung Kórper und Augen dahin drehen, 
wohin wir wollen, namlich rechts seitlich! So lósen wir 
also die Aufgabe, an der Wendestelle den rechten Ski 
auf die Leitlinie zu bringen und an seiner Stelle den nun
mehr bergabwarts gespreizten linken ais Stemmski zu 
benutzen. Der Stock darf hier im Anfang etwas helfen 
und muB, um ais Stiitze dienen zu kónnen, vor Beginn 
der eigentlichen Wendung auf die andere — die rechte — 
Seite genommen werden, die nunmehr der Bergseite zu- 
gewandt ist. — Nach diesem Prinzip wendet man ent- 
sprechend an der nachsten Biegung wieder links, so daB 
nun wieder wie zu Anfang der linkę Ski belastet ist und 
gleitet, wahrend der rechte stemmt und bremst. Hat man 
sich dieses Anschmiegen der Skier an die Leitlinie ein- 
mal klargemacht, und an flachen Hangen geiibt, so ist 
man auch bei sehr schwierigen und steilen Abfahrten nie 
mehr ratlos, und kann sich durch Stemmbogen und even- 
tuellesHalten undWenden immer gut weiterhelfen (Taf. Ile).



Die Schwunge

Allgemeines.
Haben wir die vorstehend beschriebenen Ubungen in- 

haltlich verstanden und — das ist die Hauptsache! — 
praktisch so erprobt und geubt, daB sie uns ohne Uber- 
legung gelaufig sind, daB sie also nicht nur im Kopf, son- 
dern auch in den Beinen stecken, dann besitzen wir die 
nótigsten Fertigkeiten zum Tourenlaufen. Um uns aber 
den ungeschmalerten GenuB einer mehr sportlichen Ab- 
fahrt gerade hinab zuganglich zu machen, fehlt uns noch 
eines — wir kónnen aus dieser pfeilschnellen Fahrt nicht 
rasch genug halten, um plotzlich auftretenden Hinder- 
nissen, Abbriichen, Baumen, Bachlaufen usw. auszuweichen. 
Dies erlaubt uns erst die Kenntnis der sogenannten Schwunge. 
Man hat sich in Deutschland daran gewbhnt, zwischen dem 
sogenannten Telemarkschwung und dem Christianiaschwung 
zu unterscheiden; wir wollen diesem Gebrauch hier folgen 
und zunachst den Christianiaschwung zu erlernen suchen.

Der Christianiaschwung.
Wir stellen diese Ubung in der Besprechung dem Tele

mark voraus. — Das Wesentliche ist stets, daB die beiden 
Skier, parallel zueinander bis zum rechten Winkel aus 
der Fahrtrichtung herausgedriickt werden, und entprechend 
der starken Bremswirkung ihrer nun seitlich beanspruchten 
groBen Flachen die Fahrt plotzlich zum Stillstand bringen.

Die ganze Bewegung lauft bei einem geiibten Fahrer 
so rasch ab, daB man ihr mit dem Auge kaum zu folgen 
vermag, und nur das plótzliche Anhalten aus rascher Fahrt
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bemerkt. Einigen AufschluB gibt uns dann schon die Spur, 
die parallelen Streifen der Abfahrt verbreitern sich plótz- 
lich zu einem seitlich in den Schnee gefegten Dreieck, 
dessen obere Spitze in die Abfahrtsspur iibergeht, und an 
dessen Basis die Skier nach dem Schwung stehen; die 
tiefgerissene Flachę des Dreiecks gibt Zeugnis von der 
gewaltigen bremsenden Kraft des Schwungs. Ausgefiihrt 
wird die Ubung nun folgendermaBen, am besten zunachst 
bei nicht zu weichem, glatten Schnee. Abfahrt in normaler 
Stellung! — Kurz vor dem Ansetzen zum Christiania nach 
rechts wird der rechte FuB etwas (ca. 20 cm) vorgeschoben, 
beide Skier bleiben dann unverandert eng beisammen 
und parallel — das Gewicht gleichmaBig auf beiden FiiBen 
besonders den Absatzen — im Moment des Schwunges 
driickt man beide Absatze kraftig nach links, beide FuB- 
spitzen nach rechts — die Skier folgen! — der Kbrper 
neigt etwas nach innen (rechts) um nicht hinausgeschleudert 
zu werden — und der Schwung ist fertig! — Mehr laBt 
sich beim besten Willen nicht iiber die Ausfiihrung des 
Christiania sagen; die Hauptsache vorher ist Ruhe. Klar- 
heit iiber die einfache Bewegung, die man ausfiihren will 
und Zusammenhalten der Skier ist das wesentliche im 
Schwung selbst. Der Schwung soli nie zu sehr ruckartig 
ausgefiihrt, sondern die Skier sollen in einem wenn auch 
sehr kurzeń Bogen in die neue Richtung gezwungen werden. 
SchlieBlich ist auch hier nur der Versuch der wirkliche 
Lehrmeister. (Taf. Ilia.)

Der Telemarkschwung.

Der Telemarkschwung erlaubt ebenso wie der Christiania- 
schwung ein plbtzliches Halten in der Abfahrt, nur ist bei 
seiner Spur der Bo gen charakter mehr ausgesprochen und 
dementsprechend das Halten nicht so plbtzlich; auBerlich 
sieht er entschieden eleganter aus und verlangt wohl auch 
etwas mehr Instinkt fur die Gesetze des laufenden Ski; 
der Christiania zwingt den Skiern eine neue Bewegung
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auf, der Telemark laBt sie (scheinbar) von selbst in die 
Bremsstellung laufen. Seine Spur ist bei glattem weichen 
Schnee ein sauber ausgefegter Halbmond, an dessen auBerer 
Kante die herausgeschleuderte Schneemasse liegt. Zum Tele- 
markschwung nach rechts gehen wir vorher in die soge- 
nannte Telemarkstellung; der linkę FuB ist so weit vorge- 
schoben, daB seine Bindung neben der rechten Skispitze 
steht — Knie stark gebeugt, Unterschenkel senkrecht, das 
Kórpergewicht ganz nach vorn auf dem linken Bein, das 
rechte Bein schleift sozusagen nur nach, der rechte Absatz 
ist vom Ski gehoben, das Knie gebeugt — also die Stellung, 
ais ob man einen groBen Schritt nach vorn gemacht hatte, 
und nun das rechte Bein nachziehen wolle. — Aus dieser 
Telemarkstellung drangt man nun den linken belasteten 
Ski mit der Spitze nach rechts, und kantet ihn gleich
zeitig nach innen, dadurch kommt das Skiende von selbst 
nach auBen und an die Peripherie des Halbmondbogens, 
den die Skier nun beschreiben. Der rechte, unbelastete 
Ski folgt namlich fast von selbst der Bewegung und die 
einzige Aufgabe ist zu verhuten, daB seine Spitze nicht 
iiber den linken Ski hiniiberlauft. Ist die Bewegung aus 
der richtigen Stellung eingeleitet, so schwingen die Skier 
fast von selbst in mehr oder weniger scharfem Bogen nach 
rechts, der Laufer neigt sich etwas nach innen, um nicht 
hinausgeschleudert zu werden; dann steht die Bewegung, 
der Schwung ist fertig!

Der Sprung.
Der Sprung auf Skiern soli hier nur kurz behandelt 

werden; er verlangt groBe kórperliche Gewandtheit und 
eine erhebliche Technik im Skilauf selbst. — Das Feld 
des Skisprunges ist der steile Abhang, an dem eine Sprung- 
schanze kiinstlich errichtet ist — weit oben nimmt der 
Springer den Anlauf — in sausender Fahrt fliegt er iiber 
den Sprunghiigel — weit hinaus in die freie Luft — dreiBig 
Meter weiter unten prallen die Skier auf die Schnee-
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flachę — mit unverminderter Fahrt gleitet der Springer 
den Hiigel hinab — endlich ein scharfer Schwung zur 
Seite — er steht.

Fur unsere (jbungszwecke laBt sich ein geeigneter kleiner 
Sprunghugel meist unschwer an jedem steilen Hang im- 
provisieren, er stellt eine Fortsetzung des Abhanges dar, 
die nach vorn zu 1/2 (bis i) m senkrecht abbricht; ein richtig 
gebauter Sprunghugel zeigt in seinem Profil die Fort
setzung der Fallinie des Hanges, an dem er gebaut ist, und 
verlauft also bis zur Kante ebenfalls bergabwarts, wenn 
auch nicht so steil wie der Hang selber. Die Differenz der 
beiden gibt eben die senkrechte Hbhe der Sprungschanze; 
die Breite braucht fur Ubungshiigel kaum mehr wie % m 
zu betragen, so daB man den ganzen Hiigel sehr wohl aus 
einer Kiste, einem Bund Reisig usw. improvisieren kann, 
indem man sie dick mit Schnee iiberkleidet und damit 
auch den bergwarts gelegenen Einschnitt ausfiillt.

Nun zum Sprung selbst: zur Anfahrt wahlt man an- 
fangs keine zu groBe Neigung, um nicht zu sehr in Fahrt 
zu kommen. Je nach der Geschwindigkeit geht man io bis 
30 m vor der Sprungkante aus der Abfahrtsstellung in die 
Kniebeuge, die Skier parallel, eng nebeneinander, die Arme 
zwanglos herabhangend, auf dem Sprunghugel selbst richtet 
man sich aus dieser Stellung auf, so daB man aufrechten 
Kbrpers die Kante verlaBt und gleichzeitig durch diese 
Bewegung etwas emporgehoben wird; man stbBt sich so- 
zusagen mit dem ganzen Kbrper ab, niemals wie beim Hoch- 
sprung mit dem FuB- und Kniegelenken 1 — In der Luft 
wird der Kbrper nach vorn geworfen (,,ausgerollt“), so daB 
er senkrecht zu den steilen Hang darunter steht, die Skier 
parallel, mit den Spitzen nach abwarts gedriickt. Beim 
Aufsprung schlagen sie dann mit der ganzen Flachę auf 
den Schnee, der die Flugbewegung in gleicher Schnelligkeit 
ais Gleitbewegung weiterfiihrt; den StoB auf den Kbrper 
nimmt das eine (wie bei der Abfahrt), weit nach vorn ge- 
fuhrte Bein auf, und weiter unten folgt aus der Abfahrt 
der Schwung zum Stehen.
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Tafel I.
a)

Skispuren.

Gratenschritt bergauf.

b)

c)

Treppenschritt bergauf.



Tafel II.
a)

Stemmfahren.
Rechter Ski gleitet, flach — linker Ski 
nach innen gekantet, stemmt — Kórper- 

gewicht rechts.

Querschnittstellung beim Stemmfahren.

b)

Bremsen in Schneepflugstellung.

Querschnittstellung beim Bremsen.

Hinterenden der Skier auseinander — Spitzen zusammen — 
Skier nach innen kanten — Gewicht nach vorn legen — ev. auch 
mit dem Stock bremsen.
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Tafel III.
a)

Skier zusammenhalten! — rechter FuB etwas vor. — Beide 
Skier mit den Spitzen nach rechts herumdrucken — gleichzeitig 

kanten nach innen (je nach Schneebeschaffenheit).



Tafel IV.

Rechter Ski vor, Schritt nach vorn — Kórpergewicht ganz auf 
dem rechten Bein — rechten Ski nach links lenken und kanten 
— linken Ski zuriick halten — Spitze des linken Ski wahrend 

des Schwunges neben dem rechten FuB.

Rosenow, Der Wintersport. 6



82

Tafel V.
c)

Stemmbogen nach links.

Linker Ski gekantet, stemmt —■ in der Mitte: beide Skier flach, 
Hinterenden auseinander — linker Ski flach, gleitet, rechter ab- 

gespreizt, gekantet, stemmt.



Winterausriistung fur Skilaufer.

a) Fur Mittelgebirgstouren.

Loden- oder Cheviotanzug
2 Paar Walksocken 
wasserdichte Schnurschuhe 
Gamaschen
Unterzeug und 2 Hemden 
Wollmutze
Schneehaube
2 Paar Handschuhe (lange) 
Schneebrille
Skier und Stócke

ev. Tragriemen und Felle 
Feldflasche und Becher 
Reparaturwerkzeug 
Skiwachs
Gletschersalbe
Toilettengegenstande
Messer
KompaB
Karten
Yerbandzeug

b) Fur Hochgebirgstouren auBerdem.

Seil
Kochgeschirr und Spiritus 
Konserven und Proviant 
Laterne und Kerzen 
Sturmstreichhólzer 
Halstuch

Lederweste
doppeltes Unterzeug und

Socken
Steigeisen
Eispickel
Reserveschneebrille





Der Schlittensport
Von

Hermann Rosenow





Die Rodeł.

Popularitat ist das Endziel der einzelnen Sportbetriebe. 
Wenn die Erfiillung dieses Wunsches vielen schbnen und 
fur die Entwicklung des Kbrpers vorbildlichen Sportzweigen 
vorlaufig noch versagt ist, so diirfen wir dem Rodeln schon 
heute die ersehnte Volkstiimlichkeit bestatigen. Die Griinde 
fur den raschen Erfolg sind nicht zuletzt darin zu suchen, 
daB das Rodeln weder an das Budget des Winterfreundes, 
noch an die Beschaffenheit des Gelandes zu groBe Anforde- 
rungen stellt. Obwohl das Rodeln schon seit einem Viertel- 
jahrhundert und mehr in den bsterreichischen Alpenlandern 
von den Einheimischen sportlich gepflegt wurde, reicht 
seine Entwicklung nicht allzuweit zuriick. Die Unermiid- 
lichkeit der Industrie hat das ihrige dazu beigetragen, um 
die Verbreitung des Sportes zu sichern. Bemerkenswert ist, 
daB die Fabrikation von Rodelschlitten fast ausschlieBlich 
in Landem deutscher Zunge erfolgt, wahrend Norwegen nur 
eine Besonderheit, den Kjaelke, die primitivste Form des 
Rodelschlittens hervorbringt. Dieser ahnelt im allgemeinen 
dem Schlitten, den wir mit Davoser Form bezeichnen, nur 
schneidet der Aufbug mit dem Lattensitz in gleicher Hbhe 
ab, wahrend der Davoser, wie man ihn kurz nennt, ganz 
stattliche Hórner aufweist. In der Schweiz ist neben dem 
Davoser Modeli der Grindelwalder Gemel gebrauchlich, ein 
breiter und etwas hóher gebauter Schlitten, dem unsere 
Riesengebirgsrodel ahnelt. Das Ursprungsland des Rodel- 
sports, Steiermark und im weiteren Sinne die ósterreichischen 
Alpen, hat natiirlich die meisten Variationen hervorgebracht. 
Die bekannteste diirfte die langgestreckte Hallthaler Rodeł
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mit Gurtsitz sein, dereń breiter blanker Stahlbeschlag ein 
sicheres Fahren gewahrleistet. Hoher ais das Hallthaler 
Modeli mit steilerem Aufbug und entsprechend langen Hor
nem, ist die kurze Vordernberger Rodeł, die zu meistern 
nicht ganz so einfach ist, wie etwa die Davoser oder Tiroler

Beliebtes Rodelspiel: Das Ringstechen.

Rodeł. Letztere zeichnet sich durch eine eigenartige Be- 
arbeitung der Kufen und Seitenleisten aus. Werden die 
Kufen der obengenannten Modelle am Ende des Aufbugs 
durch Einlassen mit den Leisten des Sitzes vereinigt, so ist 
die Tiroler Rodeł aus kunstvoll gebogenem Holze derart 
konstruiert, daB Kufen und Sitzleisten aus einem Stiick be- 
stehen. Zwei solche Hblzer durch wenige Querstreben und
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Innenstiitzen vereinigt, ermóglichen eine ungemein schnelle 
und federnde Fahrt.

Von einem Stiefkind des Schlittens muB in dieser Be- 
sprechung ferner Notiz genommen werden. Es ist dies der

kanadische Toboggan. Er ist kaum dem Aussehen nach 
vielen eifrigen Schlittelsportlern bekannt, obwohl er auf Be- 
achtung zumindest die gleichen Anspriiche erheben diirfte 
wie etwa die Lenkrodel, die Schbpfung der Industrie und

Fig. 33. Hallthaler Rodeł. 
Modeli der Firma Rich. Staub, Zurich.

der Zankapfel der Schlitteisportler. Der Toboggan bedarf 
einer abschiissigen, breiten Flachę, die keinerlei Windungen, 
wohl aber terrassenfórmige Abdachungen besitzen soli. Die 
breite Laufflache, die gelegentlich durch zwei aufgesetzte.
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mit Stahl beschlagene Kufen von etwa 2 Zentimeter Durch- 
messer stabiler gemacht wird, gestattet nicht, wie mit dem 
Bob oder mit der Rodeł Wegkriimmungen zu befahren. Ais 
Ausgleich miissen die Spriinge dienen, die das Hinausfahren 
iiber die Terrassen bewirkt. Bemannt wird der Canadian 
mit drei oder vier Personen. Eine Verminderung der oft 
sehr betrachtlichen Geschwindigkeit wird durch zwei, von 
dem am riickwartigen Ende des Schlittens sitzenden Fahrer 
zu betatigende Bremsstocke gehandhabt. Kiinstliche To- 
bogganrutschbahnen, die auf Balkengeriisten eine Eisrinne, 
die Fahrbahn, tragen, diirften sich ais zu wenig sportlich 
kaum bei uns einfiihren. Immerhin ware dem Canadian eine 
gróBere Verbreitung zu wiinschen ais bisher.

Die Lenkrodel.

Beąuemlichkeit mit Sport zu vereinigen ist paradox. 
Und wenn wir uns heute doch ein paar Einrichtungen 
gefallen lassen, die dem Lassigen den Sportbetrieb 
erleichtern, so tun wir es eigentlich nur in einem Falle 
gern, namlich im Gebrauch des Freilaufs am Tourenrad. 
Ist hier eine konstruktive Lenkung im Bau des ganzen 
Gerats begriindet, so erheischt der absolut einfache Cha
rakter der Rodeł die entsprechende Lenkung durch FuB- 
einsetzen.

Die Veranlassung, eine mechanische Vorrichtung zum 
Lenken und Bremsen am Rodelschlitten anzubringen, diirfte 
einmal in der erschwerten Lenkfahigkeit des durch mehr 
ais eine Person belasteten Fahrzeuges, dann aber in der vor- 
bildlichen Steuerkonstruktion der Bobsleighs zu suchen sein. 
Intelligente Fabrikanten sahen richtig in der Rodeł einen 
Gegenstand, der der Konkurrenz bald zu Neuerungen Ge- 
legenheit geben wiirde und in beschleunigtem Vorgehen 
schufen sie die Lenkrodel. Den anfanglich sich in beschei- 
denen Grenzen haltenden Modellen folgten ungeheuerliche 
Konstruktionen, die dem anspruchslosen Organismus der 
Rodeł einen grotesken Gegensatz lieferten. Von der Auf-
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zahlung einer Fiille technischer Unmóglichkeiten sei hier ab- 
gesehen, sie figurieren zwar noch in einigen Sportgeschaften 
und Ausstellungen ais Wunder der Neuzeit. Da aber diesen 
geistreichen Erfindungen ihre Drohung gegen Leib und 
Leben der sie Benutzenden anzusehen ist, verschwinden 
diese Auswiichse des industriellen, nicht des sportlichen 
Wettbewerbs hoffentlich in Kurze.

Immerhin ware es ungerecht, das erreichte Brauchbare 
ganz zu verwerfen. Trotzdem muB betont werden, daB die

Eine Abfahrt zu Zweien.

Lenkrodel sportlich absolut bedeutungslos ist. Ein Zwitter, 
aus Rodeł und Bobsleigh, der auf einfachen Waldbahnen 
wohl eine gute und sichere Fahrt ermbglicht, aber auf den 
Kunstbahnen beider Schlittengattungen nennenswerte Er- 
folge nicht erzielen durfte.

Unter den Lenkrodeln, denen man das Pradikat der Zu- 
verlassigkeit erteilen kann, nimmt eine, gewóhnlich fur drei 
Personen bestimmte Type einen besonderen Platz ein. Ein 
einziges handbreites Kufenpaar, dessen Spannweite nicht 
ganz einen halben Meter ausmacht, tragt auf Metali- und
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Holzstiitzen einen ledernen Gurtsitz. Die Lenkung erfolgt 
durch eine in kraftigen Federn gehende Lenkstange in T- 
Form, dereń Querleiste die Achse des Schlittensitzes recht- 
winklig schneidet, wahrend das Langsteil mit dem Kufen- 
beschlag in Verbindung steht, um durch Verschieben nach 
rechts oder links die Richtung des Fahrzeuges zu beein- 
flussen.

Die Divergenz der schmalen Stahlbeschlage betragt von 
der Normalrichtung nach jeder Seite hin kaum 2 Zentimeter. 
Die geteilte Bremse wird durch Hochziehen eines dicht unter 
dem Griffteil diesem parallel angebrachten Bremshebel mit 
Kabeln in Tatigkeit gesetzt. Bemerkenswert ist an dieser 
ziemlich soliden Konstruktion der Verzicht auf das doppelte 
Kufenpaar, ferner die neuerdings auch am Bobsleigh erprobte 
Velosteuerung.

Anstatt der Verschiebung der Kufenbeschlage ein kurzes 
Vorderteil und ein weiteres Kufenpaar zu benutzen, war 
einem zweiten Modeli vorbehalten. Das Vorderteil wird mit 
den FiiBen in die erforderliche Richtung gestoBen, eine Feder 
laBt es selbsttatig zuriickkehren. Zweifelsohne ist dieses 
Modeli nur fiir ganz einfache Bahnen berechnet, denn seine 
fragile Bauart verbietet allzu groBe Anforderungen.

Vollig untauglich sind Schlitten, dereń vorderes Kufen
paar eine schmalere Spannweite besitzt, ais das zweite. Diese 
Vehikel noch mit einer schundigen Radsteuerung auszu- 
statten, ist die traurigste Verirrung, die der Kampf um das 
Allerneueste gezeitigt hat.

Die Rennschlitten.

Eine Klasse fiir sich bilden die Fahrzeuge, die sich aus 
den oben behandelten Geraten fiir Rennzwecke entwickelt 
haben und dereń Konstruktion eine besonders eingehende 
Erwahnung verdient. Von ihnen hat der Bobsleigh in den 
zwei Dezennien seines Daseins wohl die meisten Wandlungen 
erfahren. Aus der urspriinglichen Type, die mit Holzkufen 
und Seilsteuerung ausgestattet war, sind die zwei Modelle
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hervorgegangen, die heute auf allen Bahnen anzutreffen 
sind. In erster Linie ist es der Stahlbobsleigh, der in den 
Sportzentren der Schweiz dominiert. Seine Kufen, die bei 
den alteren Modellen aus beinah vier Zentimeter starkem 
Schmiedeeisen bestanden, werden heute nurmehr aus mas- 
sivem Sheffieldstahl von der halben Starkę hergestellt. 
Um das Einlassen der Verbindungsschienen in die Oberteile 
der in feine Ovale verlaufenden Kufen zu erleichtern, werden 
diese Teile fast in ihrer ganzen Lange vierkantig geschmiedet. 
Wahrend das hintere Kufenpaar mit der Federung am Sitz- 
brett fest anhangt, schafft ein am Vorderteil des Brettes 
eingefiigter Drehzapfen samt Scheibe den Vorderkufen eine 
ungehinderte Beweglichkeit. Die gleichen Vorrichtungen 
sind dem Holzbob eigen. Nur werden dessen Kufen aus ent- 
sprechend kraftigem Eschenholz gefertigt. Die Gleitfahig- 
keit wird durch Stahlsohlen erzielt, die im Gegensatz zu den 
runden Laufen der Stahlbobsleigh, haufig nur halbrund oder 
gar flach sind. Am ruckwartigen Ende des Fahrzeuges ist 
unter dem Sitzbrett die Bremse montiert. Mittels zweier 
Hebel wird die mit starken Zacken versehene Querschiene 
gehandhabt. Geteilte Bremsen sind an Rennschlitten im 
Interesse der Bahnerhaltung durchaus unzulassig. Der 
wunde Punkt am Bobsleigh ist seit 1904 die Steuerfrage. 
Bis dahin war das Zugseilsteuer, bei dem je ein diinnes Ka
bel an den Vorderkufen angebracht wurde, vorherrschend. 
Diese leitete man iiber lose, an einer, der Querseite des Sitz- 
brettes in maBigem Abstand parallel laufenden Stahlschiene 
hangende Rollen und lieB sie in ringfórmige Handgriffeenden, 
die der Lenker durch Anziehen nach der betreffenden Rich- 
tung auf die Kufen betatigte. Dann kam aus den Waadt- 
lander Alpen das Róssingersteuer. Dieses behalt die Kabel

Fig. 34. Bobsleigh mit Autosteuerung.
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bei, leitet sie jedoch iiber eine in Stange und Lenkrad iiber- 
gehende Walze. Ihm verdanken wir jene abenteuerlichen 
Maschinen, die mit einer machtigen Blechhaube iiber dem 
wenig subtilen Mechanismus gliicklicherweise so schnell ver- 
schwanden wie sie gekommen waren. Verfehlten die Kon- 
strukteure dieses ,,Torpedos“ durch Raumverschwendung — 
das Sitzbrett muBte, um den gegen den Luftwiderstand 
ziemlich machtlosen Vorbau unterzubringen, oft um einen 
halben, wohl auch ganzen Meter unniitz verlangert werden 
— ihre Absicht, so schufen sie in dem horizontalen Rad- 
steuer, das eher Raum erspart, eine ganz wertvolle Ver- 
besserung. DaB aber jetzt die Stahlkabel noch wegfallen 
sollten, indem man die Radstange in unmittelbare Verbin- 
dung mit dem vorderen Kufenpaar brachte, war wiederum 
ein zur Umkehr zwingender Schritt. Unermiidliche ver- 
suchten inzwischen das Radsteuer mit dem komplizierten 
Getriebe der Fahrradiibersetzung zu verbinden. Das Experi- 
ment, einem, Rad und Zugsteuer verbindenden, Velosteuer 
Beachtung zu verschaffen, das mit oder ohne Kabeliiber- 
tragung in einer unter dem Knie zu fassenden Fahrrad- 
lenkstange besteht, wird ebenfalls noch einige Zeit bean- 
spruchen, ehe es reif genug sein wird, mit Zug- und 
Róssingersteuer erfolgreich zu konkurrieren.

Das letztere begniigt sich heute mit einer maBig langen 
Radstange, der in Sitzbretthohe belegenen Ubertragung 
und einer unauffalligen, keilformig deckenden Haube.

Behaupten Stahlbobsleighs mit Zugsteuerung im Engadin 
und manchen anderen Schweizer und heimischen Platzen 
das Feld, so bekennen sich die osterreichischen und auch 
viele deutsche Platze zum Holzbob. Auffallig ist immerhin, 
daB am Holzbob fast ausschlieBlich das Rad-, am Stahl- 
schlitten das Zugsteuer zu finden ist. Wahrend Radsteuer 
ab und zu an Stahlmaschinen angebracht werden, sind Holz- 
bobs mit Zugsteuer selten.

Am Start der Bobsleighbahnen wird schon mancher vom 
toten Gang gehórt haben. Bei der allgemeinen Verschieden- 
heit der Ansichten hat er aber gewiB keine Gelegenheit mehr
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gehabt, sich von einem der weifiwollenen Helden die ersehnte 
Aufklarung zu erbitten. Nur so kann erklart werden, daB 
uber den toten Gang so viel Unsinn kolportiert wird. Mit 
dem Ausdruck toter Gang kennzeichnet man eine mangelnde 
oder ungenaue Reagenz der Lenkradsteuerung am Bobsleigh. 
Das ware knapp gesagt der technische Vorgang. Von welcher 
Bedeutung er auf die Betriebssicherheit eines Bobsleigh, 
der doch meist mit vier bis sechs Personen bemannt wird, 
ist, kann nur der beurteilen, der sich von dem Hader um den 
Vorrang dieser oder jener Steuerung fernhalt, dafiir aber 
eigene praktische Erfahrungen zu iiberlegen versteht. Tat- 
sache ist, daB ein toter Gang nur bei der Lenkradsteuerung 
beobachtet wird. Die Ursachen erklaren sich einfach dahin: 
Das quer uber die drehbare Walze geleitete Kabel hat vielfach, 
auch bei genauester Berechnung, zu groBen Spielraum, der nur 
bei schneller Drehung der Walze merklich wird. Dieser Spiel
raum wird bei einer eiligen und dabei im voraus berechneten 
Drehung langsamer verbraucht, ais es die Absicht des Lenkers 
ist. Infolgedessen nimmt das Kufenpaar die gewunschte 
Richtung nie in dem Augenblick ein, der dem Steuermann 
ais der geeignetste erscheint. In ausgefahrenen Kurven ent- 
scheidet aber trotz aller Vorausberechnung eine durch die 
Situation des Augenblicks bedingte Raddrehung das gliick- 
liche Nehmen der Kurve iiberhaupt. Hier ist dann jeder 
Bruchteil einer Sekunde von Wert. Abhangig ist der tote 
Gang einmal von der Lange der Radstange und des Kabels, 
dann wieder von der Plazierung der Walze. Den alteren 
Bobtypen war der tote Gang in besonders hohem MaBe 
eigen.

Die langen Steuerstangen waren in betrachtlichem Ab- 
stande vom Schlittenbrett diesem fast parallel auf Stutzen 
gelagert. Das entsprechend lange Kabel verringerte die Sen- 
sibilitat dieser Steuerung derart, daB der Steuermann ge- 
zwungen war, bereits viele Meter, bevor die Kufen sich drehten 
das Lenkrad in Bewegung zu setzen. Ein blitzschnelles 
Manóvrieren, das besonders im Rennen von ausschlaggeben- 
der Bedeutung ist, war nicht nur ein Ding der Unmóglichkeit, 

7*
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sondern verursachte durch die verzógerte Ubertragung haufig 
ein Umwerfen. An Versuchen, diesem MiBstand abzuhelfen, 
hat es nicht gefehlt. Die erste MaBregel war, daB man die 
iibertragende Walze in dieselbe Hóhe mit dem Schlitten- 
brett verlegte. Dann kiirzte man die Radstangen und be- 
festigte das Kabel anstatt in den Vorderteilen der Kufen 
an Streben, die in gleichcr Ebene mit der Walze liegen, im 
Gegensatz zu der friiher beliebten, nach den Kufenspitzen 
hin abfallenden Leitung. Damit war das Fiihlbarwerden 
des toten Ganges auf das MindestmaB beschrankt. Ob 
sich eine so feine Fiihrung der mit diesem Steuer versehenen 
Schlitten ermbglichen laBt, wie es beim altbewahrten Zug
steuer der Fali ist, mag dahingestellt sein.

Fig. 35. Skeleton mit Rollsitz. 
Modeli der Firma Bachmann Freres, Travcrs.

Nachst dem Bobsleigh beansprucht der Skeleton einen 
besonderen Platz unter den Rennschlitten. Herrscht am 
Bob ein stetes Ringen mechanischer Einzelheiten um den 
ersten Platz, so eriibrigt sich das am Skeleton, dessen ein- 
fache ZweckmaBigkeit nicht mehr zu iiberbieten ist. Der 
Skeleton fiir Rennzwecke wird aus Rundstahl mit Gleitsitz 
gebaut. Diese Gleitvorrichtung besteht in einem zweiten, 
kiirzeren Liegebrett und einem Paar Stahlschienen, die 
unter den Kufenoberteilen herlaufen. Zwei Stahlbander 
halten das obere Brett in richtigem Abstande. Die Be- 
schaffenheit vieler Bahnen gestattet nicht den Gleitsitz- 
schlitten zu fahren. Hier kommt dann der Stahlskeleton 
mit festem Sitz in Betracht.

Das jiingste Rennfahrzeug im Schlittensport ist die Rodeł. 
Charakteristisch fiir diese meist nur aus einem Stiick Stahl-
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rohr gebogenen Schlitten ist der U-fórmige Lenkbogen und 
ein aufgenieteter Stahlbeschlag. Fur Rennzwecke sind diese 
Schlitten entschieden von grbBter ZweckmaBigkeit. An 
Variationen zahlen wir etwa acht, die meist bsterreichischer 
Herkunft sind.

Aus der Leobner Stahlrodel, die zuletzt den Rennschlitten 
verkorpert hat, entwickelt sich langsam die eigentliche Renn- 
rodel. Aus Mannesmannrohr mit einem starken Kufen- 
beschlag gebaut, wird ihr, von Berufenen gesteuert sicher 
eine Verbreitung beschieden sein, wie sie heute bereits Bobs
leigh und Skeleton genieBen.



Schlittenfahren.
In diesem Kapitel soli kurz von der Fahrtechnik auf den 

einzelnen Schlitten die Rede sein.
Eine Rodeł wird neben der etwas schwierigeren Hand- und 

Kórpergewichtslenkung durch Einsetzen der Fersen auf die 
Bahn gelenkt. DaB der in derbem, schwergenageltem Schuh 
steckende FuB auf die Fahrtrichtung des Schlittens leichter 
einwirkt ais etwa ein Promenadenschuh, wird jeder, der auf 
einer Rodeł gesessen hat, bald erfahren. Die in der letzten 
Zeit vertriebenen Rodelsporen sind ungeeignete und oft ge- 
fahrliche Behelfe.

Obwohl die Rodeł das geeignetste Fahrzeug ist, um die 
Freuden des Wintersports kennen zu lernen, — die in fórm- 
lichen Gleisen ausgeubten Hórnerschlittenfahrten und der 
Rennwolf zahlen beim sportlichen Schlitteln nicht — bedingt 
auch sie einen aufmerksamen Fahrer, der sich bereits klar 
dariiber ist, daB das Einsetzen des rechten FuBes auf die 
Bahn ein Rechtsfahren des Schlittens zur Folgę hat und 
umgekehrt. Die Lenk- und Bremsmethoden variieren natiir- 
lich nach der Bahn und dereń Gefalle. Am Beginn der 
Fahrt wird der Rodler den Schlitten mit beiden Handen 
nach einem kurzeń Anlauf in der Fahrtrichtung auf die 
Bahn setzen und mit einer schnellen Gratsche den Gurtsitz 
einnehmen. Vor einer steilen Kurve wird er leicht ab- 
bremsen, sich weit nach hinten und leicht auf die ins Innere 
der Kurve zeigende Schlittenseite legen. Um in gerader 
und schneller Fahrt die Richtung zu korrigieren, wird auf 
glatter Bahn oft ein vorsichtiges Kórperverschieben in die 
gewiinschte Richtung geniigen.



'-i

In
 de

r K
ur

ve
.

*





los

Eines besonderen Vorzugs erfreut sich iibrigens die 
Adam-Rodeł, dereń hintere Kufenenden in schwacher 
Rundung derart nach oben gerichtet sind, daB das Fahr- 
zeug fast nur mit dem riickwartigen Teile mit der Bahn 
in Kontakt bleibt. Die entsprechend gróBere Lenkbarkeit 
bedingt einen gewandten Fahrer, der Gleichgewicht inne- 
zuhalten weiB.

Handlenkung wird ausgeiibt, indem der Fahrer weit 
zuriickgeneigt, die im Fausthandschuh steckende Hand in 
die zu gewinnende Richtung auf die Bahn legt. Die Starkę 
des Drucks lernt man in der Praxis bald richtig bemessen.

Eine wichtige Rolle spielt die Handlenkung auch beim 
Skeletonfahren. Namentlich der Holzschlitten, bei dem, 
wie auf den iibrigen Skeletontypen der Fahrer Kopf voran 
auf dem Leibe liegt, kann durch maBiges Auflegen der stark 
geschiitzten Hand auf die Bahn sehr feinfiihlig gesteuert 
werden. Im iibrigen vollzieht sich Lenken und Bremsen beim 
Skeleton durch Einsetzen der mit Stahlkappen bewehrten 
FuBspitzen auf den Schnee. Der Vorgang des Bremsens 
mit dem Skeleton ist dem beim Rodeln analog: wahrend der 
Rodler aufrecht sitzend die Horner seines Schlittens in die 
Hohe reiBt und gleichzeitig die genagelten Absatze auf die 
Bahn wirken laBt, schleift der Skeletonfahrer seine Stahl
kappen iiber die Bahnflache, laBt den Kbrper etwas vom 
Schlitten abheben und nimmt die Kufen an den vorderen 
Enden um wenige Zentimeter in die Hohe; selbstverstand- 
lich darf er den Schlitten nicht wegrutschen lassen.

Die schwierigste Situation beim Steuern und Bremsen 
schafft das Bobsleighfahren. Auf dem im allgemeinen fiinf- 
sitzigen Schlitten nehmen die Fahrer derart hintereinander 
Platz, daB die Beine auf den zugehorigen Spreizen zwischen 
Schlittenbrett und Umrandung Platz finden und die Hande 
das Gelander oder besondere Schlaufen fassen. Der Bremser 
besteigt erst dann den Schlitten, wenn alle anderen Fahrer 
untergebracht sind. Der Steuermann hat sich mittlerweile 
am Kopfende des Schlittens mit dem Steuer befaBt und je 
nachdem der Schlitten Zusteuerung hat, die Seilringe ge-
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faBt oder bei Radsteuerung den Volant in die Hande ge- 
nommen. Er gibt dann das Kommando zur Abfahrt und 
der Bremser schiebt den Schlitten in die Bahn hinaus, bis 
ein gelindes Tempo erreicht ist, um dann mit einer Gratsche 
seinen Platz einzunehmen.

Durch Ziehen an den Seilringen oder Drehen des Volants 
nach der erforderlichen Richtung wird der Steuermann den 
Schlitten bis zur ersten Kurve dirigieren, um dann den Brem
ser aufzufordern, durch Anziehen der am riickwartigen Ende 
des Bobsleigh befindlichen Bremshebel die Fahrt um so viel 
zu verlangsamen, ais es die Krummung jeweils erheischt. 
Auf Kommando des Steuermannes neigen sich dann die 
iibrigen Mitfahrer nach riickwarts ins Innere der Kurve, 
um den Steuermann, der durch Drehen des Rades oder An
ziehen der Seile die Kurve in der richtigen Hóhe anfahrt, 
zu unterstutzen. Bei der Ausfahrt aus der Krummung richten 
sich die Fahrer langsam wieder auf.

Dies waren in groBen Ziigen die Regeln, nach denen 
Schlittenfahrer ihren Sport betreiben sollten. Viele werden 
Details verlangen, die im Schlittensport nur die Praxis 
lehren kann. Ruhe, Uberlegung und Vertraglichkeit tragen 
dazu bei, Unfalle und Verstimmung zu vermeiden, und den 
Wunsch wachzurufen, in Konkurrenz mit einer tiichtigen 
Mannschaft ais Sieger aus einem Wettbewerb hervorzugehn.
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Schlittenb ahnen
Die erwahnten Schlittensporte setzen zu ihrem Betrieb 

ein geeignetes Gelande voraus. Wir unterscheiden heute 
zwei Arten von Schlittenbahnen. Im sportlichen Sinne 
nehmen die Kunstbahnen den ersten Rang ein. Sie werden 
mit nicht unerheblicłien Kosten von Wintersportvereinen 
oder Kurortgemeinden hergestellt und benótigen eine sorg- 
faltige Wartung und Uberwachung.

Naturbahnen heiBen StraBen, die durch ihre natiirliche 
Beschaffenheit und giinstigen Schneebelag die Ausiibung 
des Schlittensportes in mehr oder minder groBem MaBstabe 
gestatten. Die Frage, ob auf Naturbahnen wirklicher Sport 
mbglich ist, wird sehr verschieden aufgefaBt. Im Inter- 
esse einer allgemeinen Entwicklung des Schlittensports wird 
auch der strenge Sportsmann sich entschlieBen miissen, 
den Sport auf den nun einmal vorhandenen Naturbahnen 
ein wenig nachsichtiger zu beurteilen. Bei zunehmender 
Sicherheit kónnen die Ziigel der sportlichen Gesetze wohl 
wieder straff gezogen werden.

An der Zeit ware dies bereits fur die Rodler. Das 
Rodeln hat die hauptsachlichen Kinderkrankheiten, denen 
bei uns jeder Sport wahrend seiner Einfiihrung ausgesetzt ist, 
einigermaBen iiberwunden. Darum diirfte auf keinen Fali 
mit dem streng sportlichen Betrieb des Rodelns noch lange 
gewartet werden, sonst geht das bisher Erreichte in dem 
Trubel des zur Volks- und Kinderbelustigung gewordenen 
Bergabrutschens verloren. DaB der Sport auf Naturbahnen 
wohl durchfiihrbar ist, steht bei den geringen Erfordernissen 
des wirklichen sportlichen Rodelns kaum in Frage. Durch 
wenige Personen, die die Startfolge und die Hauptkurve iiber- 
wachen und fur einen besonderen Aufgang zum Start sorgen,
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damit die Rodelbahn nur zur Abfahrt benutzt wird, kónnen die 
auBerlichen Bedingungen leicht sportgerecht erfiillt werden. 
Der Auffassung des Rodlers muB es iiberlassen bleiben, durch 
eigenes Zutun und Erlerriung der Technik des sportlichen 
Rodelns sich dem also hergerichteten Gelande anzupassen.

Verzwickter ist die Frage beim Bobsleighfahren. Die 
Tiicke des Objekts erfordert, um Unfallen vorzubeugen, 
einen ziemlichen Aufwand von VorsichtsmaBregeln, die auf 
Naturbahnen nicht ohne weiteres beachtet werden kónnen. 
Der Besuch von FahrstraBen, mit zuverlassigem Fahrzeug, 
die in der obengenannten Weise iiberwacht werden, ist bei 
geringer Freąuenz durch andere Besucher keineswegs zu ver- 
werfen. Ein angemessenes Verhalten der Bobfahrer gegeniiber 
den Rodlern, sowie ein ziemliches Kónnen werden das Trai- 
ning auf derartigen Bahnen erleichtern. Ein hervorragender 
Mangel mehrerer Kunstbahnen ist eine ungenaue Zeit- 
messung. Die elektrische Kontrolle muB unbedingt uberall 
da vorhanden sein, wo sportgerecht Rennen gefahren werden. 
In Kurze diirfte wohl dieser Punkt allgemein eine eingehen- 
dere Beriicksichtigung hinsichtlich der sportlichen Ausgestal- 
tung erfahren.

Der Schlittentransport.

Auf der Station herrscht Sturm und Drang. Mit Miihe 
wird der schwere Schlitten durch das Gewiihl der Ski- und 
Rodelleute zum Gepackwagen des Zuges geschleppt; die 
glatten Bretter, die Kontrolle und Wiinsche der Beamten 
hindern nicht, daB das Fahrzeug endlich verstaut wird und 
die Inhaber in den vollen Abteilen nach einem Unterkommen 
suchen kónnen. Unannehmlichkeiten, die den Beginn sonn- 
taglicher Bobausfliige fast immer einleiten. Am Ziel das 
gleiche Manóver. Nicht selten tritt eine Beschadigung zu- 
tage, die wahrend des Transportes oder beim Ein- und Aus- 
laden erfolgt ist und in vielen Fallen nur schwer an Ort und 
Stelle behoben werden kann. — Die Befórderung groBer 
Schlitten ist aber nicht bloB fiir Ausfliigler, sondern auch fiir 
Fahrer, die sich in der Saison in kurzer Zeit auf mehreren,
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nicht immer naheliegenden Bahnen mit dem gleichen Fahr
zeug betatigen oder gar an Rennen beteiligen wollen, eine 
wesentliche Frage. Denn vom rechtzeitigen Eintreffen des
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in tadellosem Zustande befindlichen Schlittens hangt das 
Resultat derartiger Exkursionen in erster Linie ab. Darum 
ist es beinahe befremdlich, da!3 fiir eine gliickliche Lbsung 
dieser Kalamitat bisher so wenig geschehen ist. Der Praxis
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der kommenden Winter bleibt es iiberlassen, mit Unter- 
stiitzung der Sportindustrie und Technik die ideale Art des 
Transportes groBer Rennschlitten ausfindig zu machen. 
Die an dieser Stelle mitgeteilten und bisher erprobten Behelfe 
sollen lediglich auf ihre ZweckmaBigkeit und Verbesserungs- 
móglichkeiten untersucht werden, um der kiinftigen durch 
die Praxis zu bewerkstelligenden Lósung der Frage ais 
Unterlage zu dienen.

Die Hauptfaktoren fur die erfolgreiche Behebung des an- 
gedeuteten MiBstandes sind natiirlich nur dann zu ermitteln, 
wenn man die Anlage, Bodenbeschaffenheit und Erreich- 
barkeit der Bahn ebenso beriicksichtigt ais die bereits vor- 
handenen Verkehrsmittel, die etwa fur eine Befórderung in 
Betracht kommen. Hier ist vor allem auch darauf zu achten, 
ob es sich um eine sehr regelmafiige frequentierte Sport- 
anlage handelt, wie es etwa die Bobbahnen in den verschie- 
denen Winterstationen sind, oder ob nur der Zugang zu einer 
gelegentlich benutzten Naturbahn erleichtert und gesteigert 
werden soli.

Fur die erste Kategorie kommt natiirlich nur eine Ver- 
besserung der bereits bestehenden Einrichtungen in Frage, 
denn diese sind in Kurorten heute in Gestalt'von Pferde- 
fuhrwerken, Motoromnibus und Schlittenaufzug uberall 
vorhanden. DaB trotzdem die empfindlichen Stahlkufen 
des Bobsleigh durch Schleifen iiber kurze ungeeignete 
Strecken, etwa aus der Aufbewahrungshiitte, dem Souterrain 
eines Hotels, nach dem Schlitten und dann wieder vom 
Ende der bergigen StraBe zum Start, leiden, ist ganz unbe- 
streitbar. Man hat diesem Ubelstand dadurch zu begegnen 
gesucht, daB man den Transportschlitten so stabil und ein- 
fach ais móglich einrichtete, um ihn dem Bob stets ais Unter
lage anzubieten, die auch beim Transport von und zu der 
Bahn bis zur Unterkunftsstelle nicht durch ein anderes Ge- 
fahrt ersetzt werden muBte. Dieses Vehikel war derart kon- 
struiert, daB ein Holzboden auf zwei derben Schlittenkufen 
montiert war und auf dem Oberteil durch aufgesetzte Holz- 
stabe zwei Rinnen erhielt, die der Spurweite des Bobsleigh
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vollkommen entsprachen, so daB dieser mit den Stahl- 
laufen nur in die Rinnen eingesetzt werden muBte, um in 
fester Lagę und ohne Gefahr fur die Laufschienen iiberall- 
hin gebracht werden zu konnen. Das Gefahrt hat auBerdem 
noch den Vorteil, die Fahrer derart aufnehmen zu konnen, 
daB diese in leidlich beąuemer Haltung auf dem Sitzbrett 
Platz finden. Wahrend heute in manchen Sportplatzen 
solche Unterschlitten mit Pferdevorspann vom Ziel wieder 
an den Start geschleift werden, haben auch die Konstrukteur 
der maschinellen Schlittenaufziige das Modeli im groBen 
Ganzen akzeptiert, ein Beweis fur die Zuverlassigkeit dieses 
einfachen Hilfsgegenstandes. Der Versuch, den Unter
schlitten fur den Bahntransport zu verwerten, ist aber bisher 
nur in sehr geringem MaBstabe aufgenommen worden, und die 
folgenden Griinde diirften die Abneigung nicht ganz recht- 
fertigen, die man noch gegen eine derartige Verwendung hat. 
Trotzdem der Bobsleigh auf seiner Unterlage mit groBter 
Sorgfalt angeschnallt wird, ist es nicht selten, daB die aus 
aufgesetzten Holzstaben mit Putzwolle ausgelegten Rinnen 
durch die beim Transport entstehenden Erschiitterungen 
brechen und Splittem und hierdurch die Kufen des Bobsleigh 
rutschen und unerwiinschte Reibung finden. AuBerdem 
wird das Gewicht des Unterbaues, das fur ein so schweres 
Objekt, wie es ein stahlerner Bobsleigh nun einmal ist, ent- 
sprechend kraftig gebaut sein muB, fur die Frachtkosten in 
Betracht zu ziehen sein.

Aus all dem geht hervor, daB die Befórderung der Renn- 
schlitten auch im Eisenbahnwagen keine Annehmlichkeit 
ist. Viele Fahrer schutzen ihren Schlitten durch sorgfaltiges 
Umwickeln und Umschniiren der Kufen und sonstigen ge- 
fahrdeten Teile mit Werg und Sackleinen unter Zuhilfe- 
nahme von Latten, die ais Verbindungsglied der beiden 
Kufenpaare benutzt werden. Trotzdem ist es nicht immer 
mbglich, das schwere, empfindliche Stiick vor der Beschadi- 
gung zu schutzen, und es soli Enthusiasten geben, die ihrem 
Fahrzeug zuliebe die Reise zur Rennbahn im Gepackwagen 
mitmachen. Wahrend in Winterstationen der Bobfahrer
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bei dauerndem Aufenthalt mit Leichtigkeit giinstige Ab- 
machungen mit dem Besitzer von Fuhrwerk oder mit der 
Leitung von Aufziigen tref fen kann, ist es dem gelegentlichen 
Besucher von Kunstbahnen oder gar NaturstraBen nicht 
selten ganz unmóglich, auf irgendeine Weise mit Geld und 
guten Worten Vorspann fur sein Fahrzeug zu erlangen. Und 
in der Beseitigung dieser Kalamitat diirfte die Hauptaufgabe 
aller fur die Fórderung des Bobsportes interessierten Stellen 
zu suchen sein. Es ist zwar begreiflich, daB Hotel- oder Fuhr- 
werksbesitzer lieber dem Wochen bei ihnen zubringenden 
Sportsmann ihre Befórderungsmittel zur Verfiigung stellen, 
ais dem nur ganz kurze Zeit Anwesenden. Aber besonders 
bei der Veranstaltung von Rennen miiBten derartige Riick- 
sichten etwas gemildert werden, damit auch der gelegent- 
liche Besucher zufriedengestellt werden kann.

Auf Naturbahnen wiirde es sich lohnen, in der Nahe 
wohnende Fuhrwerksbesitzer auf die Gelegenheit aufmerk- 
sam zu machen, daB von den Schlittenfahrern durch Be- 
fórderung der Fahrzeuge von der Bahnstation zum Beginn 
der Bahn zu verdienen sei, besonders wenn dieses Hinauf- 
schaffen mit Sorgfalt und auf einem von der Bahn getrenn- 
ten, etwa fur diesen Zweck ausgeschaufelten Wege geschahe. 
Den Besuchern solcher Bahnen ist es nicht immer zu emp- 
fehlen, ihre Fahrzeuge fur die kaum vielstiindige Bahnfahrt 
zum Bestimmungsort raffiniert zu verpacken, denn sonst 
wird mit Aus- und Einpacken viel Zeit versaumt, und eine 
sichere Aufbewahrung fur kostspielige Transportvorrich- 
tungen diirfte es wohl in den wenigsten Zielorten dieser 
Naturbahnen geben. DaB man kleinere und leichtere Bobs- 
leighs etwa in starkę eisenbeschlagene Kisten packt, um sie 
gegen die Strapazen langer Eisenbahn- und Karrenreisen 
zu sichern, diirfte nicht ganz ins Reich der Fabel zu ver- 
weisen sein. Es ware sehr wiinschenswert, wenn die zahl- 
reichen Verkehrs- und Sportvereine, die sich mit der Hebung 
des Bobsleighfahrens befassen, sich vor allem darin einigten, 
den Transport und die Behandlung der wertvollen Schlitten 
nach Móglichkeit zu verbessern.



Etwas Liber Eishockey
Von

Hermann Rosenow

nebst den offiziellen

Eishockey-Regeln
Von

Dr. W. Schomburgk





Allgemeines.

Unter den Sportspielen am Eise erhebt sich nur eins 
iiber den Charakter der rein vergniiglichen Gymkhana, das 
Eishockey.

Seine urspriingliche Form, das kanadische Hockey auf 
der beschrankten Eisbahn, steht heute hinter dem Bandy 
zuriick. Nichtsdestoweniger hat das kanadische Hockey 
auf den Kunstbahnen der groBen Stadte eine eifrige Pflege- 
statte gefunden, so daB auch hieruber eine Anzahl be- 
stimmter Regeln ais maBgebend fur den Austrag von Wett- 
spielen von den kontinentalen Sportsleuten anerkannt 
worden sind. Wir bringen nachstehend die Regeln fur beide 
Spielarten, wie sie von dem deutschen Eislaufverband an- 
genommen wurden.

Zuvor wollen wir noch iiber die Ausstattung der Spieler 
einige Mitteilungen geben. Hauptbedingung fur erfolg- 
reiches Vorgehen des Hockeyspielers auf dem Eise sind in 
die Schuhsohle eingeschraubte, niedrige Schlittschuhe mit 
flachen, langen Laufen, dereń Radius entgegen dem der 
Kunstlaufschlittschuhe moglichst wenig bemerkbar sein 
soli. Wir unterscheiden heute hauptsachlich zwei Typen 
von Hockeyschlittschuhen: die einfache Schiene, dereń FuB- 
blatt nicht mit den vorderen und hinteren Schienenenden 
in Verbindung steht, und die amerikanischen Hockey- 
schlittschuhe, bei denen dies der Fali ist; welche vorzu- 
ziehen sind, mag der Spieler ausprobieren. Bis jetzt hat 
sich die erste Form der gróBten Beliebtheit erfreut.

Zur Ausstattung des Spielers gehbrt ferner der Hockey- 
stock, der je nachdem Bandy oder Hockey mit der Scheibe
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gespielt wird, in einer flachen, sonst dem Landhockeystock 
ahnlichen Form gewahlt oder durch den langschaftigen mit 
einem Absatz am Schlagende, das auch in stumpferem 
Winkel zum Schaff liegt, ersetzt wird.

Fur das Spiel im Freien werden viele eine weiBe Woll- 
jacke, auf der die Mannschaftsabzeichen angebracht sind, 
den bunten Flanellhemden fur die gedeckten Eisbahnen 
vorziehen. Gegen Schlage mit dem Stock sind empfindlichen 
Spielern Schienbeinschutzer aus stark gefiittertem Leder 
anzuraten. Hockeyhandschuhe empfehlen sich nicht nur 
fur den Torwachter, sondern auch fur die im Feld befind- 
lichen Spieler.

Zur Technik des Hockeyspielers auf dem Eise ist vor 
allem zu bemerken, daB die Kombination hier eine noch 
viel gróBere Rolle spielt ais beim Landhockey oder FuB- 
ball. Dies zeigt sich besonders beim kanadischen Hockey, 
wo die Entfernung zwischen den Toren weit weniger aus- 
genutzt werden kann ais beim Bandy. Ist hier die Ver- 
teilung der Stiirmer derart zulassig, daB die Halbspieler 
den Bali oft bis zu den Sturmern vorbeigehen lassen und 
sich mehr zur Unterstutzung des Torwachters im Hinter- 
grunde halten, so kann beim Hockey mit der Scheibe hier- 
von kaum die Rede sein. Das kanadische Spiel bringt alle 
Teilnehmer so nahe zusammen, daB die Halbspieler sich in 
unmittelbarer Nahe der im Gedrange mit den Stócken stets 
am Eise bleibenden Stiirmer halten miissen, um die etwa 
sichtbar werdende Scheibe sofort zu placieren.

Mehr wie bei jedem anderen Spiel dieser Gattung wird 
der einzelne genótigt sein, auf persónliche Anerkennung zu 
verzichten, weil das Interesse der Mannschaft haufig ein 
Abgeben der Scheibe an den noch giinstiger stehenden Mit- 
spieler erfordert, um durch einen vielleicht allzu gewagten 
Schlag die vorhandene Chance nicht zu verscherzen. Hier 
ist es Sache der sportlichen Erziehung und Disziplin den 
richtigen Grad zu finden.

Beim Bandy kommt das Kónnen im Schlittschuhlaufen 
mehr zur Geltung ais bei dem vorerwahnten Spiel mit der
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Scheibe. Ein iiberaus schnelles Laufen iiber die gróBere 
Flachę und plótzliches Stocken verscharfen die Art des 
Spiels um ein bedeutendes, beim kanadischen Spiel gewóhnt 
sich der Laufer sehr rasch an den beschrankten Raum und 
legt dann keinen sonderlichen Wert mehr auf den schlitt- 
schuhtechnischen Teil des Sports. Beim Bandy ist er dazu 
genbtigt, denn um den Bali rechtzeitig zu erreichen, anderer- 
seits aber der off side-Regel nicht zu verfallen, bedarf es 
eines raschen und geduckten Gleitens, dann wieder groBer 
Spriinge und plótzlichen Anhaltens.

In hohem MaBe ist der Spieler von der Beschaffenheit 
der Eisflache abhangig. Hier haben die kunstlichen Eis- 
bahnen vorbildlich gewirkt, wahrend friiher nur wenigen 
Schweizer Platzen der Ruf einer tadellosen Eisbahn fur 
Hockeyspieler vorbehalten war, haben wir jetzt in den 
Platzen der Ebene mindestens ebenbiirtige Anlagen. Nicht 
zuletzt diesen ist es zu danken, daB sich heute dem Eis- 
hockey und Bandy auch weibliche Sportfreunde ergeben.

Die Regeln des Ełshockeyspłels, angenom- 
men von dem Deutschen Eislaufverbande 
und den diesem angegliederten Vereinen.

Regeln fur das Spiel mit dem Bali.
Ausgearbeitet von Dr. W. Schomburgk und E. Zehme, 
Leipzig (Leipziger Sport-Klub), unter Zugrundelegung der 
von den Bandy-Clubs von St. Moritz und Davos im Jahre 1908 

angenommenen Regeln.

§ i-
Das Spielfeld soli eine Lange von 80 bis 100 m und eine 

Breite von 40 bis 50 m haben und rechteckig sein. Etwas 
gróBere oder kleinere MaBe sind zulassig. Der Platz soli jedoch 
móglichst groB sein.
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Die Grenzen des Spielfeldes sollen durch Linien deutlich 
bezeichnet sein. Von diesen Linien werden die Querlinien 
Torlinien und die Langslinien Seitenlinien genannt. Die Kreu- 
zungspunkte der Tor- und Seitenlinien sollen móglichst durch 
Eckfahnen hervorgehoben sein. Die Mitte des Platzes zwischen 
den Torlinien soli durch eine den Torlinien parallel laufende 
Linie (Mittellinie) und durch einen urn den Mittelpunkt dieser 
Linie gezogenen Kreis von i bis 2 m Durchmesser bezeichnet 
sein. Die Mittellinie teilt das Spielfeld in zwei Spielfeldhalften. 
In der Entfernung von 20 m von jeder Torlinie nach der Mitte 
des Spielfeldes zu soli eine der Torlinie parallel laufende Linie 
(20-m-Linie) angedeutet sein.

§ 2.
In der Mitte jeder Torlinie mufi ein Tor stehen. Die Torę 

bestehen aus zwei senkrecht stehenden Pfosten, die an ihrem 
oberen Ende durch eine wagerechte Querlatte miteinander 
verbunden sind. Die Hóhe der Torpfosten soli 2,1301 und ihre 
Entfernung voneinander 3,65 m betragen. Die Torpfosten 
mussen genau auf der Torlinie aufgestellt sein, so dafi sich die 
der Torlinie parallel laufende Querlatte senkrecht iiber ihr be- 
findet. Die Torę sollen mit Fangnetzen versehen sein.

§ 3-
Der Bali soli der Lacrosseball sein. Wenn ein anderer 

Bali verwendet wird, so soli er von Gummi sein und GróBe, 
Gewicht, Hartę und Sprungkraft des Lacrosseballes haben. Er 
soli einen Durchmesser von nicht mehr ais 7 cm und nicht 
weniger ais 6 cm und ein Gewicht von nicht mehr ais 145 g 
und nicht weniger ais 120 g haben.

§4-
Die Stócke mussen von Holz sein. Metallbeschlage sind 

nicht erlaubt. Das Gewicht des Stockes darf 650 g nicht iiber- 
schreiten. Seine Lange, an der AuBenseite der Kriimmung 
gemessen, darf hóchstens 120 cm betragen. Im iibrigen mufi 
er so bemessen sein, daB er sich durch einen Ring von 5 cm 
Durchmesser hindurchziehen lafit. Umwickelung des Stockes 
ist gestattet. Durch die Umwickelung diirfen jedoch die zu- 
lassigen Mafie und das zulassige Gewicht des Stockes nicht iiber- 
schritten werden. Ferner darf durch die Umwickelung des 
Stockes das Hochschlagen und Schneiden des Balles nicht er- 
leichtert werden. Die Benutzung eines iiber den Stock ge- 
schobenen Gummiringes ist gestattet. Der Gummiring kommt 
bei Feststellung des Durchmessers nicht in Anrechnung.



12/

§ 5-
Die Spieler diirfen nur Schlittschuhe bemutzen, dereń 

Spitze nicht mehr ais 3 cm iiber die Sohle des Stiefels her- 
vorragt.

§6.
Die normale Zahl der Spieler betragt 7 auf jeder Seite. 

Bei besonders groBen Platzen kónnen sich die beiden Kapi
tanę dahin einigen, daB Mannschaften mit 9 Spielern auf- 
gestellt werden. Vor Beginn des Spieles haben die beiden 
Kapitanę zu vereinbaren, ob und bis zu welchem Zeitpunkt 
Ersatzspieler eingestellt werden diirfen.

§ 7-
Die regelmaBige Spielzeit betragt 2 mai 40 Minuten. Die 

beiden Kapitanę kónnen aber eine langere oder ktirzere Spiel
zeit vereinbaren. Vor Beginn des Spieles losen die beiden Kapi
tanę im Beisein des Schiedsrichters um das Recht der Torwahl. 
Nach der ersten Spielzeit miissen die Torę gewechselt werden. 
Die Pause zwischen den beiden Spielzeiten soli hóchstens 
10 Minuten dauern. Vor Beginn des Spieles soli auch verein- 
bart werden, ob und wie lange bei unentschiedenem Resultat 
nach Ablauf der festgesetzten Spielzeit das Spiel zu verlan- 
gern ist.

§ 8.
Das Spiel wird dadurch begonnen, daB der Schiedsrichter 

den Bali in der Mitte des Spielfeldes so in die Luft wirft, daB 
er in den um den Mittelpunkt der Mittellinie gezogenen Kreis 
niederfallt. Nachdem der Bali 2 mai das Eis beriihrt hat, ist 
er im Spiel. Vorher darf kein Spieler die Mittellinie oder die 
Peripherie des Mittelkreises iiberschreiten. Verletzt ein Spieler 
diese Regel, so wird der Hochwurf wiederholt. Bei zweimaliger 
Verletzung durch eine Partei kann der Gegenpartei ein Frei- 
schlag nach § 14 zugesprochen werden.

§9-
a) Kein Spieler darf den Stock bei Ausfiihrung eines Schlages 

iiber seine Schulterhóhe heben; auch sonst soli er das nicht tun.
b) Der Bali darf mit dem Stock geschlagen, geschoben, 

gehoben und aufgehalten werden, gleichgiiltig, ob er sich auf 
dem Eise oder in der Luft befindet; er darf jedoch nicht mittels 
des Stockes, sei es mit oder ohne Zuhilfenahme des Kórpers, 
getragen werden.

c) Mit der Hand darf der Bali in der Luft aufgehalten 
oder aufgefangen werden; wird er aufgefangen, so muB er so-
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fort und ohne dafi der Spieler sich vorher dreht, senkrecht 
fallen gelassen oder auf das Eis niedergelegt werden. Wenn 
der Bali jedoch auf dem Eise rollt, darf er, auBer vom Tor
warter, nicht mit der Hand aufgehalten werden. Der Bali 
darf mit der Hand nicht geworfen, getragen, geschlagen oder 
vom Eise aufgehoben werden; der Torwarter darf den Bali 
mit der Hand schlagen.

d) Der Bali darf, auBer mit der Hand, auch mit jedem Teile 
des Kórpers oder mit dem Schlittschuh aufgehalten werden. 
Kein Spieler darf jedoch dabei — sei es absichtlich oder unab- 
sichtlich — mit einem Kórperteile derart nach dem Balie schla
gen, insbesondere mit dem Fufie oder mit dem Schlittschuh 
ihn in der Art treten, daB der Bali anstatt infolge seines eigenen 
Schwunges am Spieler abzuspringen, noch mit besonderem 
Schwunge nach irgendeiner Richtung getrieben oder abgelenkt 
wird. Dieses Verbot gilt nicht fur den Torwarter.

Einen Bali, der senkrecht aus der Luft auf das Eis zuruck- 
fallt, absichtlich mit dem Kórper, insbesondere mit dem Kopfe, 
aufzufangen, ist verboten.

Wenn der Bali einem Spieler beim Aufhalten im Schlitt
schuh stecken bleibt und nicht sofort und auf der Stelle von 
ihm daraus wieder entfernt wird, so wird das Spiel an der Stelle, 
wo dies geschehen ist, aber nie naher ais 10 m zu einer Torlinie 
durch Hochwurf entsprechend § 8 fortgesetzt.

e) Alles rohe und unfaire Spielen, wie Anfahren, Rempeln, 
Treten, den Gegner mit Handen oder Stock halten, auf die 
Hande, die FiiBe, die Schienbeine, oder den Stock schlagen, 
Beinstellen, Stockhaken, Nachhaken oder Nachschlagen, den 
den Stock vor- oder nachwerfen und Ahnliches ist verboten.

f) Einen Gegner, der nicht den Bali spielt, absichtlich 
irgendwie zu hindern, ist verboten.

g) Kein Spieler, der den Stock verloren hat, darf den Bali 
absichtlich beriihren, einen Gegner am Spiel hindern, oder irgend
wie in das Spiel eingreifen.

Diese Regel gilt nicht fur den Torwarter, wenn er den Stock 
unabsichtlich verloren hat.

h) Kein Spieler darf sich auf das Eis hinwerfen. Ist er ge- 
fallen, so darf er nicht in das Spiel eingreifen, bevor er wieder 
auf die FiiBe gekommen ist.

Diese Regel gilt nicht fur den Torwarter.

§ io.
Wenn ein Spieler den Bali spielt oder mit irgendeinem 

Teile seines Kórpers oder mit dem Schlittschuh beriihrt, so ist 
jeder Spieler£derselben Partei, der in diesem Augenblicke der
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gegnerischen Torlinie naher steht, abseits, wenn nicht wenig- 
stens 2 Gegner derselben naher stehen. Der abseits stehende 
Spieler darf erst dann wieder den Bali beriihren oder in das 
Spiel eingreifen, wenn der Bali von einem Spieler der Gegen- 
partei beruhrt worden ist oder er selbst nicht mehr abseits 
steht. Eine Abseitsstellung eines Spielers auf seiner Spiel- 
feldhalfte ist nicht móglich.

§ ii-
Hat der Bali eine Seitenlinie vollstandig uberschritten, 

so erhalt die Partei, die nicht den Bali zuletzt beruhrt hat, 
einen Freischlag (Hereinschlag). Dieser Hereinschlag muB von 
der Stelle ausgefiihrt werden, an der der Bali die Seitenlinie 
uberschritten hat. Er darf auch in der Richtung nach vorn 
erfolgen. Alle iibrigen Spieler miissen bei Ausfiihrung des 
Hereinschlages 5 m von der Seitenlinie entfernt sein. Ist dies 
nicht der Fali, so wird der Hereinschlag wiederholt. Bei zwei- 
maligem VerstoB durch eine Partei erhalt die Gegenpartei 
einen Freischlag nach § 14.

Der hereinschlagende Spieler braucht jedoch mit dem Herein, 
schlag nicht zu warten bis die Spieler der Gegenpartei sich 5 m 
von der Seitenlinie entfernt haben. Eine Wiederholung des 
Freischlages wegen Fehlers der Gegenpartei findet dann nicht 
statt.

§ 12.
Hat der Bali eine Torlinie aullerlialb des Tores vollstandig 

uberschritten, so erhalt, wenn ein Spieler der angreifenden 
Partei den Bali zuletzt beruhrt hat, die verteidigende Partei 
einen Freischlag (Torabschlag). Dieser Torabschlag muB inner- 
halb von 2 m von demjenigen Torpfosten ausgefiihrt werden, 
welcher dem Punkte, an dem der Bali die Torlinie uberschritten 
hat, am nachsten ist. Alle Spieler der angreifenden Partei 
miissen bei Ausfiihrung dieses Torabschlages jenseits der 20-m- 
Linie stehen. Ist dies nicht der Fali, so wird der Freischlag 
wiederholt. Bei zweimaligem VorstoB erhalt die verteidigende 
Partei einen Freischlag nach § 14 an der entsprechenden Stelle 
der 20-m-Linie.

§ 13-
Hat der Bali eine Torlinie auBerhalb des Tores vollstandig 

uberschritten und hat ein Spieler der verteidigenden Partei den 
Bali zuletzt beruhrt, so erhalt die angreifende Partei einen Frei
schlag (Eckschlag). Dieser Eckschlag muB innerhalb von 2 m 
von derjenigen Ecke des Spielfeldes ausgefiihrt werden, welche 
dem Punkte der Torlinie, an dem der Bali dieselbe uberschritten 
hat, am nachsten ist. Bei Ausfiihrung des Eckschlages miissen 

9*
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alle Spieler der verteidigenden Partei mit FiiBen und Stócken 
hinter ihrer Torlinie stehen. Sie diirfen dem Spieler, der den 
Eckschlag ausfuhrt, nicht naher ais 5 m stehen, diirfen sich 
jedoch in beliebiger Anzahl in ihr Tor stellen. Sie diirfen die 
Torlinie erst iiberschreiten, wenn der Spieler, der den Eckschlag 
ausfuhrt, den Bali beriihrt hat. Verletzt ein Spieler der ver- 
teidigenden Partei diese Regel, so wird der Eckschlag wiederholt. 
VerstóBt die verteidigende Partei auch bei diesem zweiten Eck
schlag trotz Verwarnung durch den Schiedsrichter gegen diese 
Regel, sokann der Schiedsrichter aufVerlangen der angreifenden 
Parte den Eckschlag so ausfiihren lassen, daB kein Spieler der 
verteidigenden Partei seine Torlinie iiberschreiten darf, bevor 
nicht zwei Spieler der angreifenden Partei den Bali beriihrt 
haben. Der zweite Spieler der angreifenden Partei darf jedoch 
bei Ausfiihrung dieses Eckschlages und in dem Augenblick, in 
welchem er den Bali beriihrt, dem Tor der verteidigenden Partei 
nicht naher ais 10 m stehen.

§ 14-
Fiir jede Verletzung der Spielregeln durch einen Spieler erhalt 

die Gegenpartei einen Freischlag, soweit nicht besondere Be- 
stimmungen getroffen sind. Der Freischlag muB an der Stelle 
des Spielfeldes ausgefiihrt werden, wo der Bali im Augenblicke 
des VerstoBes sich befand. Bei der Ausfiihrung des Freischlages 
muB jeder Spieler der Partei, gegen die der Freischlag ausge- 
fiihrt wird, mindestens 5 m vom Bali entfernt sein. Ist dies 
nicht der Fali, so wird der Freischlag wiederholt. Direkt von 
einem Freischlag, bevor nicht wenigstens ein zweiter Spieler 
den Bali beriihrt hat, kann kein Tor erzielt werden.

Verletzen zwei Spieler von verschiedenen Parteien gleich- 
zeitig eine Regel, so ist das Spiel an der Stelle, wo dies geschehen 
ist, durch Hochwurf gemaB § 8 fortzusetzen.

Wird der Fehler, wegen dessen auf Freischlag zu erkennen 
ist, von einem Spieler der verteidigenden Partei an einer Stelle 
gemacht, die dem Torę dieser Partei naher ais 5 m ist, so darf 
die angreifende Partei den Freischlag von einem beliebigen 
Punkte ausfiihren, der von der Stelle des VerstoBes bis zu 2 m 
entfernt sein kann, abe rdem Torę der verteidigenden Partei 
nicht naher ais diese Stelle sein darf. Die Spieler der verteidi- 
genden Partei diirfen in diesem Falle bis zu '/g m vor ihrer Tor
linie stehen.

§ 15-
VerstóBt die verteidigende Partei durch rohes oder unfaires 

Spiel zwischen ihrer Tor- und 20-m-Linie gegen die Spielregeln, 
und ist hierdurch nach Ansicht des Schiedsrichters ein sicheres
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angreifende Partei einen Freischlag (Strafschlag). Der Straf
schlag ist von einem beliebigen Spieler der angreifenden Partei 
von einem beliebigen Punkte in einer Entfernung von wenig- 
stens io m von der Torlinie der verteidigenden Partei auszu- 
fiihren. Das Tor der verteidigenden Partei darf nur von dem 
Spieler ais Torwarter verteidigt werden, der den Freischlag 
verschuldet hat. Er darf jedoch bei Ausfiihrung des Straf- 
schlages nicht weiter ais i m vor seiner Torlinie stehen. Alle 
iibrigen Spieler der angreifenden Partei miissen bei Ausfiihrung 
des Strafschlages hinter der 20-m-Linie, alle iibrigen Spieler 
der verteidigenden Partei hinter ihrer Torlinie stehen. Sie 
diirfen erst dann in das Spiel eingreifen, wenn der Spieler, der 
den Strafschlag ausfuhrt, den Bali beriihrt hat.

Von einem Strafschlage aus kann ein Tor direkt erzielt 
werden.

§ 16.
Der einen Hereinschlag, Torabschlag, Eckschlag, Freischlag 

oder Strafschlag ausfuhrende Spieler darf, wenn er den Bali ge- 
spielt hat, ihn nicht eher wieder beriihren, ais bis ihn ein anderer 
Spieler beriihrt hat.

§ 17-
Ein Tor ist erzielt, wenn der Bali die Torlinie zwischen den 

Torpfosten und unterhalb der Querlatte vollstandig iiberschritten 
hat, gleichgiiltig von welcher Partei er zuletzt beriihrt worden ist.

Das Spiel wird nach Erzielung eines Tores durch Hochwurf, 
wie bei Beginn des Spieles, fortgesetzt.

Diejenige Partei hat das Spiel gewonnen, die bis Ablauf der 
Spielzeit die meisten Torę erzielt hat.

§ 18.
Der Bali ist im Spiel, solange nicht der Schiedsrichter das 

Spiel unterbrochen hat. Der Bhll bleibt im Spiel, wenn er von 
einem Torpfosten oder einer Eckfahne in das Spielfeld zuriick- 
prallt. Beriihrt er den Schiedsrichter, so bleibt es dessen Er- 
messen iiberlassen, ob weitergespielt oder das Spiel unter
brochen und durch Hochwurf an dieser Stelle entsprechend § 8 
wieder fortgesetzt wird.

§ 19-
Die Leitung des Spieles liegt dem Schiedsrichter ob. Uber 

die Person desselben haben sich die beiden Kapitanę vor Be
ginn des Spieles zu einigen.

Der Schiedsrichter hat vor jedem Hochwurf und vor jeder 
Art Freischlag, auBer beim Hereinschlag, durch Pfeifen-
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signal das Zeichen zum Beginn oder zur Fortsetzung des Spieles 
zu geben. Beruhrt ein Spieler den Bali vor dem Pfiff, so wird 
der Hochwurf oder der Freischlag wiederholt. Bei zweimaligem 
VerstoBe durch eine Partei erhalt die Gegenpartei einen Frei
schlag nach § 14.

Der Schiedsrichter kann das Spiel durch Pfeifensignal 
unterbrechen, sobald er es fur nótig halt. Er muB es tun, sobald 
der Bali ausgegangen oder ein Tor erzielt worden ist, oder ein 
Spieler die Spielregeln verletzt hat. Ein erzieltes Tor, der Ablauf 
einer Spielzeit und die Bendigung des Spieles werden durch 
zweimaliges Pfeifensignal hervorgehoben.

Hat der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen und ist das 
Spiel nach den Regeln nicht durch Freischlag fortzusetzen, so 
wird das Spiel an der Stelle des Spielfeldes, an der sich der Bali 
im Augenblicke der Unterbrechung befand, durch Hochwurf 
entsprechend § 8 fortgesetzt. Der Hochwurf darf nicht naher 
ais 5 m zu einer Torlinie ausgefiihrt werden.

Der Schiedsrichter soli das Spiel dann nicht unterbrechen, 
wenn durch die Unterbrechung des Spieles die Partei, die durch 
einen VerstoB gegen die Regeln die Unterbrechung veran!aBt 
hat, einen Vorteil oder die andere Partei einen Nachteil erlangen 
wiirde.

Es kann vereinbart werden, daB der Schiedsrichter bei 
solchen Verletzungen der Spielregeln, die infolge ihrer Gering- 
fugigkeit das Spiel nicht erheblich beeintrachtigen, nicht oder 
nur auf Zuruf eines Kapitans das Spiel unterbrechen soli.

Der Schiedsrichter hat alle streitigen Punkte zu entscheiden. 
Seinen Anordnungen haben alle Spieler unbedingt Folgę zu 
leisten. Er hat darauf hinzuwirken, daB nicht regelwidrig, 
insbesondere roh und unfair gespielt wird. Er ist berechtigt, 
nach vorhergehender Verwarnung einen Spieler vom Spiele aus- 
zuschlieBen. Ein ausgeschlossener Spieler darf nicht durch 
einen neuen Spieler ersetzt werden.

Der Schiedsrichter soli Tor- und Linienrichter bestimmen, 
die mit dariiber zu entscheiden haben, ob ein Tor erzielt bzw. 
ob der Bali ausgegangen ist.

Der Schiedsrichter hat insbesondere noch darauf zu achten, 
daB die festgesetzte Spielzeit genau eingehalten wird. Er soli 
die Zeit, die durch eine langere Unterbrechung des Spieles ver- 
loren gegangen ist, feststellen und der Spielzeit zurechnen. Ist 
die Spielzeit abgelaufen, bevor ein verwirkter Freischlag aus- 
gefiihrt werden konnte, so ist die Spielzeit zu verlangern, bis 
der Freischlag ausgefiihrt und entweder durch einen zweiten 
Spieler derselben Partei ein Tor erzielt oder der Bali von der 
Gegenpartei abgewehrt worden ist.
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Spielregeln der internationalen Eishockeyvereinigung 
fur das Spiel mit der Scheibe.

Mannschaften.
§ i. Ein Wettspiel wird zwischen zwei Mannschaften aus- 

getragen, die aus je sieben Spielern bestehen.

Spielplatz.
§ 2. Der Spielplatz kann je nach Form der betreffenden 

Eisbahn geandert werden, jedoch soli er nicht langer ais ioo m 
und nicht .broiter ais 50 m sein.

Torę.
§ 3. Die Torę stehen in der Mitte der Schmalseiten und 

werden von je zwei senkrechten Pfosten gebildet, die 1,20 m 
hoch und 1,85 m voneinander entfernt sind. Ein Netz von 
gleicher Hóhe und Breite mit einer Tiefe von mindestens 
50 cm verbindet die beiden Pfosten. Zwischen der Torlinie 
und der dahinter liegenden Spielgrenze soli noch ein Zwischen- 
raum von 1,25—2 m sein.

S pielscheibe.
§ 4. Die zum Spiel gebrauchte Scheibe soli die kanadische 

sein, aus Hartgummi, 76 mm im Durchmesser und 25 mm 
dick. Ihr Gewicht soli 175 g nicht iiberschreiten.

Schlager.
§ 5. Ais Spielgerat wird der kanadische Hockeystock ge- 

braucht. Dieser darf an keiner Stelle starker ais 7 cm, und, 
von Ende zu Ende gemessen, nicht langer ais 1,75 m sein; 
das gebogene Ende darf eine Lange von 30 cm nicht iiber- 
schreiten.

Wettspiel.
§ 6. Ein Wettspiel wird in zwei Halften von je 20 Minuten 

Spieldauer ausgetragen. Zwischen beiden Spielhalften soli eine 
Pause von hóchstens 10 Minuten sein. Bei Wiederaufnahme 
des Spieles • miissen stets die Seiten gewechselt werden. Ein 
Wettspiel wird von der Mannschaft gewonnen, welche wahrend 
der 40 Minuten Spieldauer die gróBere Anzahl Torę erzielt. 
Bei gleicher Torzahl am Ende dieser Zeit soli das Spiel bis zur 
Erzielung eines Resultats um zehn zu zehn Minuten ver- 
langert werden.
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Wenn aus irgendeinem Gruncie die Kapitanę oder der 
Schiedsrichter eine Verlangerung fur unmóglich erklaren, soli 
ein neues Wettspiel vereinbart werden.

Zeitnehmer.
§ 7. Ein von den Kapitanen ernannter Zeitnehmer hat 

die Zeiten zu nehmen, wobei er die Zeiten fur Spielunter- 
brechungen in Abzug bringen muB. Der Zeitnehmer hat auch 
die Zeiten fur die strafweise herausgestellten Spieler zu nehmen 
und diesen das Zeichen zur Wiederaufnahme des Spieles zu 
geben.

Schiedsrichter.
§ 8. Ein Schiedsrichter, der móglichst keinem der beiden 

das Wettspiel austragenden Yereine angehóren soli, hat auf 
die Befolgung der Spielregeln zu achten, iiber alle Streitig- 
keiten und unvorhergesehene Zwischenfalle zu entscheiden und 
die Torrichter zu ernennen bzw. abzusetzen. Seine Entschei- 
dungen sind unanfechtbar.

Torrichter.
§ 9. Hinter jedem Tor nimmt ein Torrichter Aufstellung, 

der den Schiedsrichter davon zu verstandigen hat, ob die 
Scheibe regelrecht ins Tor gegangen ist oder nicht.

Resultat.
§ 10. Ein Tor ist erzielt, wenn die Scheibe von vorn durch 

die Pfosten des gegnerischen Tores unterhalb einer durch die 
Enden dieser Pfosten gedachten Linie geschossen ist.

Spielbeginn.
§ 11. Auf den Pfiff des Schiedsrichters wird das Spiel in 

der Mitte des Spielplatzes durch ein Bully begonnen oder 
wieder aufgenommen, indem der Schiedsrichter die Scheibe 
zwischen die Schlager der beiden Angreifer wirft.

Abseits.
§ 12. Ein Spieler soli immer zwischen seinem Tor und der 

Scheibe sein. Ein Spieler ist abseits, wenn er sich vor der 
Scheibe befindet oder wenn die Scheibe von einem sich hinter 
ihm (d. h. zwischen ihm und der Spielgrenze, wo sich sein 
Tor befindet) befindlichen Spieler seiner eigenen Partei ge- 
schlagen, beriihrt oder gefiihrt wird.
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Ein Spieler ist nicht mehr abseits, sobald die Scheibe von 
einem Spieler der Gegenpartei geschlagen oder gefiihrt wird, 
oder auch nur Kórper oder Kleidung eines Spielers der Gegen
partei beriihrt, oder sobald ein Spieler seiner eigenen Partei 
ihn iiberholt hat, entweder mit der Scheibe, oder nachdem 
er sie gespielt hat, selbst wenn er sich dabei noch hinter dem 
ais abseits geltenden Spieler befand.

Spielt ein sich abseits befindlicher Spieler die Scheibe, be- 
lastigt oder behindert er seinen Gegner, so wird an der Stelle 
ein Bully gemacht, wo die Scheibe vor Verletzung der Ab- 
seitsregel zuletzt gespielt wurde.

Hinter einer parallel zur Torlinie, i m vor dieser gedachten 
Linie gilt ein Spieler der verteidigenden Partei nicht ais ab
seits, wenn er die ihm zugespielte Scheibe aufnimmt oder die 
von seinem Torwachter abgeschlagene Scheibe spielt.

Halten der Scheibe.
§ 13. Die Scheibe darf mit der Hand gestoppt, aber nicht 

festgehalten, noch auch mit irgendeinem Kórperteil gestoBen 
werden.

Fehler.
§ 14. Es ist verboten, den Schlager iiber Schulterhóhe zu 

heben, den Gegner von hinten anzurennen, das Bein zu stellen, 
einen Spieler am Hals oder Kórper festzuhalten, mit dem Schlitt
schuh zu stoBen oder einen Gegner, der die Scheibe nicht spielt, 
in irgendeiner Weise zu belastigen. Der Schiedsrichter ist be- 
fugt, jeden Spieler, der nach seiner Auffassung bewuBt eine 
dieser Regeln verletzt hat, iiir eine ihm angemessen erscheinende 
Zeit vom Spiele auszuschlieBen.

Ein Spieler, der in unanstandiger oder roher Weise spielt, 
eine Entscheidung des Schiedsrichters bemangelt oder sich 
einer ungehórigen oder ausfallenden Sprache bedient, kann 
vom Schiedsrichter nach dessen Ermessen fur die ganze rest- 
liche oder eine kiirzere Spielzeit ausgeschlossen werden. Ein 
derartig bestrafter Spieler darf durch keinen anderen Spieler 
ersetzt werden.

Herausgehen der Scheibe.
§ 15. Wenn die Scheibe iiber die das Spielfeld hinter dem 

Tor abgrenzende Linie hinausgeht, wird sie vom Schiedsrichter 
in einem Bully ins Spiel gegeben, und zwar 5 m im rechten 
Winkel vor der Stelle, wo sie die Grenzlinie passiert hat.

Geht die Scheibe iiber die Seitenlinie, so findet analog in 
einem Abstand von 3 m von der Seitenlinie das Bully statt.
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Torwachter.
§ 16. Der Torwachter darf sich wahrend des Spiels weder 

hinlegen, noch hinknien, noch sich aufs Eis setzen. Er darf 
die Scheibe mit den Handen aufhalten, aber weder wegwerfen 
noch schleudern. Er darf sich durch Polster schiitzen, doch 
darf er keine Kleidungsstiicke tragen, die ihm bei der Ver- 
teidigung seines Tors eine unerlaubte Hilfe bieten. Der Schieds
richter kann den Spieler fur Obertretung dieser Regel fur eine 
ihm angemessen erscheinende Zeit aus dem Spiel verweisen.

Ersatz.
§ 17. Sobald ein Wettspiel begonnen hat, darf kein Aus- 

tausch von Spielern stattfinden. Wenn im Verlauf eines Wett- 
spiels ein Spieler sich verletzt, den Schlittschuh bricht oder 
irgendeines Unfalls wegen das Spielfeld verlassen muB, so muB 
auch die Gegenpartei zum Ausgleich sofort einen Spieler zuriick- 
ziehen. Das Wettspiel wird dann ohne diese Spieler fortgesetzt, 
bis der Spieler, der die Bahn verlassen muBte, das Spiel wieder 
aufnehmen kann.

U nterbrechungen.
§ 18. Wenn das Spiel wegen Ubertretung der Regeln, 

wegen eines Unfalls oder Wechsels von Spielern vom Schieds
richter unterbrochen wird, so wird die Scheibe da, wo sie vor 
Eintreten der vorbezeichneten Zwischenfalle sich befand, mit 
einem Bully ins Spiel gegeben.
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Eisjachtsegeln





Allgemeines.

Eine der hervorragend anregenden Vergnugungen, die 
wir, wie so viele andere, Amerika verdanken, ist der be- 
sonders in Kanada auf der Torontobai betriebene Segel- 
sport im Schlitten.

Das Schlittengestell ist im groBen und ganzen sehr ein- 
fach: Man denke sich ein gleichschenkliges Dreieck (siehe 
Fig. 36), an dessen drei Spitzen A, B, C drei nach der 
Grundlinie senkrechte Schlittschuhkufen parallel zueinander 
angebracht sind. Setzt man nun in die Mitte der Grund
linie auf Punkt M einen Mast mit Segel, so muB der 
Schlitten, welcher hier aus dem Dreieck A, B, C besteht, 
wenn der Wind auch nur mit 450 schrage gegen die Segel 
weht, sich in der Richtung M—F vorbewegen.

Nun sei die Schlittschuhkufe bei C drehbar wie ein 
Schiffsteuer gedacht; dann ist es klar, daB man mit dem 
Schlitten jegliche Kurve fahren kann.

In Wirklichkeit wird dieses Dreieck je nach der GróBe 
des Segels, das meistens schon von dem Bootsegeln her 
vorhanden ist, aus dicken Brettern oder aus schwereren 
Bohlen hergestellt, die man zu dem gleichschenkligen Drei
eck zusammenfaBt. Im folgenden seien einige Daten zur 
Herstellung einer ganz einfachen Eisjacht gegeben.

Man beschaffe sich vier Bretter etwa 3,5—4 cm stark 
und 4 m lang, die Breite sei nicht unter 20 cm.

Diese werden zu dem Aufbau des Hauptgerippes ver- 
wandt (s. o.). An dem Ende C, an dem die drehbare Kufę 
angebracht werden soli, ist es gut, die Bretter neben- 
einander verlaufen zu lassen, wodurch der Schlitten hinten

Roseaow, Der Wintersport. IO
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auch etwas breiter wird und somit einen besseren Platz 
fur den Steuermann gibt.

Der Steuermechanismus kann nicht fest genug gemacht 
werden, da er bei Wendungen, beim Fahren iiber Eis- 
spalten oder Scholleneis ganz ungeheure StbBe aufzufangen 
hat. Was man fur unfreiwillige „saltos“ dreht, wenn man 
bei heftigem Windę kein Steuer mehr am Schlitten hat, 
davon kann jeder Segler geniigende Lieder singen.

Bleiben wir vorlaufig bei dem Schlittengestell. In der 
Abbildung sieht man die beiden Bretter, welche von A 
und B kommend, hinten zusammenlaufen. Wir geben diesen 
noch durch zwei aufgesetzte Bohlenstiicke, die passend 
gesagt werden miissen, mehr Halt; die Bohlen, nicht unter

10 cm stark, werden mit langen Schrauben, die Lócher 
vorgebohrt, eine von oben und eine von unten, an die 
Bretter befestigt. Ist dieses geschehen, so wird das Loch 
dort, wo die eiserne Stange an der Steuerkufe sitzt, genau 
in die Mitte gebohrt. Das Loch muB oben und unten mit 
Eisen ausgefiittert werden, da es sich sonst leicht ausleiert 
und die Reibung zu stark wird.

Der Steuerholm sei aus einer 2 cm starken runden 
Eisenstange hergestellt, die unten in eine Gabel auslauft. 
In dereń Mitte befindet sich wieder ein Loch, durch das 
eine Schraube gesteckt wird, an welcher die eigentliche 
Kufę befestigt wird.

Es gibt eine Unmenge von Abarten, besonders in der 
Herstellung der Kufen. Ich halte die in der Fig. 37 dar- 
gestellte fur die einfachste und praktischste, die ein jeder
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Dorfschmied herstellen kann; auBerdem hat sie noch den 
Vorteil, daB 4 die Kufę eine Auf- und Niederbewegung aus- 
fiihren kann, was bei holprigem Stiickeneis nicht zu unter- 
schatzen ist.

Die Kufę (s. Fig. 38) soli etwa eine Lange von 75 cm, 
bei einer Hóhe von 15 cm eine Breite von 3 cm haben.

An dem vorderen Ende zeigCsie eine Aufbiegung, welche 
recht in der Schmiege zu halten ist, um heftige StóBe zu 
vermeiden und ein leichteres Nehmen von Hindernissen zu 
ermbglichen.

Will man ganz sicher gehen, daB einem das Steuer bei 
sehr hohen Schollen nicht fortgerissen wird, so kann man 
vor dem Steuer eine Schutzwehr aus Holz oder Eisen an-
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bringen; dieselbe hebt den Schlitten an dem auftretenden 
Hindernis so hoch, daB die Steuerkufe anfangt Grund zu 
fassen.

Die Eisenstange, die ais Ruderholm benutzt wird, muB 
oben zu einem Vierkant angefeilt werden, der an dem 
Ende mit einem Schraubengewinde endigt; hier wird die 
eigentliche Steuerpinne, die ein Vierkantloch am Ende hat, 
aufgesetzt und mit der Schraube, bei der eine Unterlags- 
scheibe nicht zu vfirgessen ist, fest angezogen.

Man umgebe aber die Pinne, wenn sie von Eisen ist, 
mit Holz oder dichter Wollumhullung, da sonst die Hand 
die Kalte bei der sausenden Fahrt mit der Zeit nicht er-

AA
tragen wiirde.

Die Steuerpinne mache man ge- 
niigend lang, denn wenn der Schlit
ten mit einer Geschwindigkeit von 
20 m in der Sekunde uber die Bild- 
flache jagt, so geniigt der leiseste 
Steuerdruck schon, um eine un- 
geheuer lange, oft scharfe Kurve 
zu beschreiben, die, wenn man sie 

wieder auszugleichen sucht, in eine neue nach der anderen 
Seite iiberspringt und so fort, wodurch die Insassen im 
Schlitten immer hin und her durcheinander geworfen wer
den! Ich sehe, der Leser lachelt uber dieses Bild, aber 
es ist tatsachlich richtig dargestellt.

Hat man dagegen eine lange Pinne, so kann dieser 
Ubelstand nicht so leicht eintreten.

Die vorderen Kufen (Fig, 38) kbnnen dieselben Ab- 
messungen erhalten wie die oben beschriebenen, miissen 
aber auch mit gróBter Sorgfalt festgemacht werden. Zwei 
Winkeleisen auf jeder Seite unter der Mastducht ange
bracht, in dereń Mitte eine Schraube, die die Kufę halt, ge- 
nau wie bei dem Steuer, geben eine vorziigliche Befestigung.

Eine zweite starkere Bohle wird in einem Abstande von 
40 cm von A nach B angeschraubt, sie bildet mit dem 
Grundbrett zusammen die Mastducht.
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In der Mitte der oberen Bohle wird das Mastloch ein- 
gestemmt, wahrend die untere eine vierkantige Mastspur 
erhalt.

Da man wohl selten reffen wird, so hat der Mast un- 
geheuere StbBe auszuhalten, besonders da der Segelschlitten 
nicht wie eine Wasserjacht durch Uberlegen eine gewisse

Federung ausiibt; daher bringe man an beiden Seiten nach 
den Kufen A und B Wanten an, das heiBt zwei starkere 
Taue, die von der Mastspitze nach den beiden Kufen gehen 
und so dem Maste einen seitlichen Halt geben.

Bei gróBeren Schlitten, wie sie in Kanada gefahren 
werden (s. Fig. 39), wird die mittelste Bohle durch einen 
bugspietartigen Vorschieber verlangert, um dem Mast 
noch durch einen Stag (Tau oder Draht) vorn Halt zu 
geben.
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Den Boden des Schli ttens verkleide man mit einfachen 
Brettern. In letzter Zeit hat man auch nur Latten im 
engen Abstande aufgenagelt, um den Schlitten móglichst 
leicht zu erhalten; doch hat sich dieses in der Praxis nicht 
sehr bewahrt, denn wenn etwas Schnee auf dem Eis liegt, 
so wird dieser durch die groBe Schnelligkeit, mit der der 
Schlitten dariibersaust, aufgewirbelt und belastigt dann sehr 
die Insassen.

Ist dem Erbauer der Sitz am Steuer noch zu windig, 
so kann er sich mit Hilfe dreier Bretter ein Kockpit ein- 
richten, indem man diese Bretter senkrecht um die AuBen- 
kante herumnagelt, wo sie einen guten Schutz gegen scharfen 
Wind bilden. Allerdings beeintrachtigt dieser Aufbau beim 
Kreuzen etwas die Geschwindigkeit.

Das Segeln im Schlitten.

Es ist ratlich, sich mit dem Segeln auf dem Wasser 
ganz vertraut zu machen, ehe man sich an die sonst nicht 
ungefahrliche Ausiibung des Schlittensegelns wagt. Man 
findet daher bei den meisten heimischen Eissegelfreunden 
nur gute Boots- oder Yachtsegler; schon weil das Beschaffen 
des Segels in Deutschland fur die wenigen Tage nicht lohnt, 
in denen das Eissegeln móglich ist.

Die meisten Segelschlitten auf den Binnenseen sind der 
Einfachheit halber ais Lugger getakelt, d. h. sie fiihren nur 
ein Segel an einer Raa, am besten von Bambus, die unten 
an einen hblzernen Baum angeschlagen ist.

Die Fig. 40 zeigt uns die obere Befestigung der Raa 
in allen Details. Etwa auf einhalb der Raa, von vorn ab 
gerechnet, ist um dieselbe ein Stropp geschlungen, an 
diesem hangt man das Segel in den Mastring; mittels des 
Falles wird es gesetzt (hochgezogen).

An der vorderen unteren Ecke des Segels ist ein kurzes 
Tau (der sogenannte Hals) angebracht, mit dessen Hilfe 
verhindert wird, daB das ■ Segel nach oben rutscht. Dieses 
wird neben dem Mast, an der Mastducht befestigt (s. Fig. 41).
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Ehe man den Fali (d. h. das Tau, an dem die Raa befestigt 
wird, s. Fig. 40) holt, belegt man unten lose den Hals,

was man nicht versaumen darf, da bei starkerem Wind 
sonst der Hals ausschert und das Segel ais Fahne oben am
Mast weht.

Hat man das Segel nun 
so hoch gesetzt, wie man 
es haben will, so legt man 
den Fali fest und setzt den 
Hals recht steif, bis das 
Segel kleine Falten zwi
schen Hals und oberer, 
auBerer Raanock wirft. 
Dies ist sehr wichtig fur 

Fig. 41-*)

ein Gutstehen des Luggersegels am Windę und muB bei 
langerem Kreuzen von Zeit zu Zeit wiederholt
werden, da sich Hals und Fali nachrecken.

) a und b festziehen, bis der Schlag wie bei c am Nagel ansteht.
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dem Loswerfen oder

die seitliche Kenter- 
man das Segel ruhig

Angenehm ist es, wenn der Hals an einem Ringe wie 
der obere Mastring befestigt wird, da dann das Segel immer 
dicht am Maste steht und nicht bei 
Brechen des Halses auswehen kann.

Bei dem Segelschlitten, in dem 
gefahr nicht so sehr groB ist, setze 
etwas hbher, ais wie im Boot, da bei der kolossalen Ge- 
schwindigkeit des Laufes vor allen Dingen fur einen freien 
Ausblick gesorgt werden muB.

Zu bemerken ist noch, daB man auch die Stellung des 
Segels zum Maste und damit den Segeldruck auf die Steuer - 

kufe regulieren kann. Ge- 
rade die Schlitten mit 
Luggertakelung zeigen 
groBe Luvgierigkeit (d. h. 
begierig mit dem Kopf 
in den Wind zu gehen), 
welche bei heftigem Windę 
oft so stark auftreten 
kann, daB die Steuerkufe 
trotz _______
tung anfangt, 
der

schwerster Belas- 
einfach 

Schlitten furchtbarseitlich zu rutschen, wodurch 
schleudert.

Die Regulierung kann auf folgende Weise geschehen: 
Ist der Schlitten wie oben gesagt luvgierig, so befestige 
man den Stropp an der oberen Raa etwas weiter nach 
der Mitte zu, wodurch die Segelflache etwas mehr nach 
vorn gebracht wird.

Ich móchte noch einmal dringend mahnen, daB gerade 
bei Luggersegeln das richtige Setzen des Segels von auBerster 
Wichtigkeit ist. Nach dem Aufziehen des Segels legt man 
den Fali mit beistehendem Stiche (s. Fig. 41) an den 
Coffeynagel, der durch die obere Bank gebohrt ist, fest; 
auch der recht fest nach unten geholte Hals wird an dem 
fur diesen bestimmten Nagel in derselben Art befestigt 
wie der Fali.
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An dem Unterbaume des Segels befindet sich die Schote, 
d. h. das Tau, mit dem man dem Segel die gewiinschte 
Stellung gibt. Diese Schote ist hinten am Leitwagen an 
einem Ringe befestigt, der frei auf dem Leitwagen hin und 
her laufen kann; das andere Ende bedient der Steuermann 
mit der auBeren Hand, wahrend er mit der inneren das 
Steuer regiert.

Legt man die Schote fest, so geschieht das am vorteil- 
haftesten nach umstehender Fig. 42, so daB man mit einem 
kurzeń Ruck die Schote lósen kann.

Wirkung des Windes auf Segel und Schlitten.

Die beistehenden Figuren zeigen ganz genau die 
Wirkung des Windes auf die Segel, vorausgesetzt, daB die 
Segel ,,gut stehen“, d. h. gerade Flachen bilden.

Wir móchten die Le
ser, die in der Tat sich 
praktisch mit dem Sport 
beschaftigen wollen, an- 
regen, diese wenigen Zei- 
len und Figuren genauer 
durchzusehen.

(Die Stellungen des 
Segels gelten ebensogut 
fur den Schlittschuh- 
segler, ais fur den Segel- 
schlitten, nur daB der 
erstere immer mit der 
Front dahin blicken muB, 
wohin der Schlitten mit 
der Spitze hinzeigt.) Der 
Wind habe die Starkę WW.

Fig. 43. Wind von achtern. 
Treibkraft = ZM.

1. Kommt der Wind von achtern (hinten), so wirkt 
die ganze Kraft auf das Segel, das (Fig. 43) die Stellung M 
bis S hat, weil der Wind die Segelflache senkrecht trifft. Die 
volle Starkę WW kommt dem Laufe des Schlittens zugute.



2. Kommt der 
Wind schrag von 
hinten (Dreiviertel- 

wind), so wiirde er 
senkrecht auf eine 
Flachę M—G treffen. 
Nach Berechnung ist 
aber die groBte Aus- 
nutzung des Windes 
dann vorhanden, wenn 
das Segel in der Rich- 
tung M—S, d. h. auf 
dem {halben Winkel 
der Senkrechten zum 
Schlitten M—S1 und 
Windsenkrechten M-G 
steht. Die treibende 

Kraft ist hierbei kleiner ais M—Z (Fig. 44).
Man nennt das Segeln unter den Bedingungen 1 und 2 

auch „raumschotssegeln“.
3. Kommt der Wind genau von der Seite (halber 

Wind), so trifft er

Fig. 45. Halber Wind.

den Schlitten ge
nau senkrecht zu 
seiner Mittellinie 
und wiirde, wenn 
das Segel senk
recht zum Windę 
stande, diesen nur 
seitwarts driicken. 
Auch hier auBert 
der Wind die 
gróBte Kraft, wenn 
das Segel in Linie 
M—-S steht, die 
den Winkel M—S, 
mit G—M teilt.
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Die Kraft, mit der der Schlitten vorgetrieben wird, betragt 
weniger ais M—Z.

4. Kommt der Wind schrag von vorn (Einviertel- 
wind), so wiirde er, wenn das Segel in M—G, also senk- 
recht zum Windę stande, den Schlitten riickwarts treiben. 
Das Segel muB aber in der Richtung M—S stehen, d. h. 
wieder in der Halbierungslinie des Winkels G—M—Sv 
Die treibende Kraft hat nur noch eine GróBe, die kleiner 
ist ais M—Z (Fig. 46). Hieraus ersieht man, daB die

leiseste Achterbrise den Schlitten noch vorwarts bringt, 
wahrend beim Segeln am Windę (Einviertelwind) dessen 
Kraft am wenigsten zur Geltung kommt. Trotzdem ent- 
wickelt der Segelschlitten im Gegensatz zum Boot 
„am“ Windę seine grbBte Geschwindigkeit. Es ist 
eben oft in der Praxis anders, ais in der Theorie. Bei der 
Fahrt mit halbem Windę hole man das Segel etwas mehr 
an, ais wie es die Berechnung ergibt; denn durch die schnelle 
Vorwartsfahrt des Schlittens wird der Wind immer etwas 
spitzer kommen und das Segel zum Flackern bringen.

Nun kann man auch direkt gegen den Wind segeln.
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Man benutzt dann, um vorwarts zu kommen, ab- 
wechselnd rechts und links den Viertelwind, der schrag 
von vorn einfallt. Dies wird nachstehend erlautert.

Das Kreuzen.

Man bezeichnet die Seite, von der der Wind kommt, 
ais „Luv-“, nach der er hingeht, ais ,,Leeseite“ des Schlittens. 
Wir haben nun aus Fig. 46 gesehen, daB ein Schlitten noch

Fig. 47. Das Kreuzen.

dem Fahrwasser. Mit der Zeit und 
man die FahrstraBe ausnutzen.

unter 450 gegen 
den Wind anfahren 
kann.

Will man nun 
z. B. von A nach B 
segeln, wahrend der 
Wind genau ent- 
gegen (Fig. 47), also 
von B nach A blast, 
so muB man ihn 
anschragen (Kreu
zen) und die Linie 
A—D—R—F—B 
absegeln, die einzel- 
nen Strecken heiBen 
„Schlage".

Die Richtung 
der Schlage wird 
durch den Wind 
bestimmt, gegen 
den man im Winkel 
von 45 0 antahrt; die 
Lange der Schlage 
richtet sich nach 
durch Ubung lemt

Die Strecken A—D, D—R, R—F usw. stehen etwa 
senkrecht zueinander.
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Hat man das Segel auf der rechten Seite stehen, also 
auf der Steuerbordseite, so heiBt der Schlag „Steuerbord- 
schlag“. Hat man das Segel links stehen, so heiBt er 
,,Backbordschlag“, daher sind die Schlage A—D und R—F 
„Steuerbordschlage“; die D—R und F—B „Backbord- 
schlage", was fur die Bestimmungen des Ausweichens im 
Gedachtnis zu behalten ist.

Der Segelschlitten, der auf dem ,,Steuerbordschlage“ 
liegt, muB ausweichen.

Wenden (uber Stag gehen). (Fig. 48.)

Dieses Manbver wird beim Kreuzen auf Binnengewassern 
unzahlige Małe angewendet. Ist der Schlitten in guter 
Fahrt, so lege man die Pinne langsam nach Lee (d. h. nach 
der Windrichtbng zu). Die Schote lbse man nicht eher, 
ais bis der Schlitten genau gegen den Wind steht, um sie 
dann sofort auf der anderen Seite zu belegen, worauf der 
neue Schlag beginnt.

Unter Segel.

Steht der Schlitten auf dem Eise, so drehe man ihn 
gegen den Wind und Stelle die Steuerkufe quer zu den 
vor dereń beiden Kuf en; dann ist ihm jegliche Vorwarts- 
bewegung genommen, denn er kann sich immer nur im 
Kreise herumdrehen. Der Segler selbst habe Schlittschuhe 
untergeschnallt, was besser wie Eissporen ist.

Wenn die Segel gesetzt, die Falle aufgeschossen, d. h. 
zum sofortigen Fieren zurecht gelegt sind, und die Schote 
klar ist, so laBt man die Gefahrten bis auf einen einsteigen; 
der Steuermann sitzt auf dem Schlitten, das Steuer und 
die Schote in der Hand. Nun schiebt der eine der Mit- 
segler den Schlitten langsam vorwarts. Wenn dieser zu 
schwer ist, braucht er auch nur gedreht zu werden, so daB 
das Segel anfangt Wind zu fassen, sogleich wird er wie 
ein „Auto“ seinen rasenden Lauf beginnen. Dann heiBt 
es auch fur den Schiebenden schnell aufsitzen.



Wie vorher schon gesagt, hole man das Segel immer 
etwas scharfer an, wie im Segelboot. Vor dem seitlichen 
Kentem braucht man sich nicht zu fiirchten, wenn sich 
auch die luvseitige Kufę manchmal von dem Eise erhebt;
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Fig. 48. Das Wenden.

denn es hat sich, glaube ich, noch keiner etwas dabei ge- 
brochen, ich habe es wenigstens bis jetzt oft und nur 
immer ohne Schaden erlebt. Allerdings legt der Schlitten 
sich etwas schneller um wie ein Segelboot. Wie der Blitz 
ist er umgeworfen und setzt die Insassen auf das Eis; aber 
mit einer wahren Passion wird gleich wieder der Schlitten 
auf die drei Beine gestellt und munter die Fahrt fortgesetzt.
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Unangenehmer ist die Sache, wenn der Schlitten vorn- 
iiber kentert, was bei sehr starkem Achterwind geschehen 
kann, oder wenn man gegen ein Hindernis (festgefrorene 
Eisspalte, Schneewehe usw.) jagt; denn dann fliegt man in 
łiohem Bogen von dem Steuersitz, meistens iiber das vorn 
auf dem Eise liegende Segel hinaus und merkt dann, wenn 
auch nicht gleich beim Sturz, weil es zu schnell geht, doch 
nachher ganz genau die Stelle, mit der man zum ersten 
Małe nach der Luftreise wieder Grund gefaBt hat.

Ballast nehme man, wenn irgend angangig, nicht mit, 
lieber scharfe man die Kufen. Denn wenn bei einer Kente- 
rung einem noch der Ballast zwischen die Rippen fliegt, 
so hórt der SpaB auf.

Ist man durch das Gelande gezwungen, eine Wendung 
zu machen, so versaume man nicht, vorher das Kom- 
mando „klar zum Wenden“ abzugeben, damit die Insassen 
sich rechtzeitig festhalten kdnnen. Man drehe den Schlitten 
allmahlich gegen den Wind, da alle kurzeń Wendungen 
bei der rasenden Fahrt vermieden werden miissen, bis das 
Segel durch Schlagen verrat, daB es keinen Wind mehr 
faBt. Dann erst fiihre man die Wendung weiter aus, bis 
das Segel von der anderen Seite wieder vollsteht. Geschieht 
dieses Herumdrehen der Pinne plótzlich, so sind nach der 
Wendung sicher nur noch die Halfte der Insassen an Bord, 
wahrend der Rest, in der Tangente hinausgeschleudert, auf 
dem Eise in unverminderter Fahrt in den unmbglichsten 
Stellungen Solovorstellungen gibt.

Hat man seine Tour abgesegelt und will wieder an- 
halten, so fahre man mit einem AufschieBer gegen 
den Wind, solange bis der Schlitten steht, dann 
versaume man nie, die Schot um den Mast zu binden, 
so daB das Segel jede Bewegung ohne Widerstand aus- 
fiihren kann, und stelle das Steuer quer.

Will man abtakeln, so lóse man den Fali, bindę, wenn 
das Segel unten ist, den Hals los und rolle es zusammen. 
Soli der Schlitten die Nacht iiber auf dem Eise stehen 
bleiben, so lege man unter jede Kufę ein kleines Brett,

ii*
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das verhindert, daB die Kufen bei Tauwetter in das Eis 
eindringen, dann wieder einfrieren und am nachsten Morgen 
erst mit vieler Miihe aus dem Eis gehauen werden miissen.

Vor dem Schlittensegeln ist es gut, die Kufen mit einer 
Vierkanthandfeile noch einmal zu bearbeiten. Die kleinsten 
Scharten im Laufeisen beeintrachtigen die Geschwindigkeit 
sehr, daher schiebe man den Schlitten im Winter niemals 
von dem Eis herunter auf das Land, selbst wenn dieses 
Grasdecke hat; es sind doch immer kleine Steine vor- 
handen, die das Eisen angreifen und den Lauf hemmen.

In einigen Gegenden, vor allen Dingen an der Kiiste, 
findet man sehr schwere Eisschlitten, die oben eine richtige 
Bootsform zeigen. Diese sollen bei Einbruchen die In- 
sassen vor dem NaB werden schiitzen. Ich glaube nicht 
daran, denn wer einmal mit dem Schlitten den Sprung 
in die Tiefe gemacht hat, kann sich eine klare Vorstellung 
von der Sache machen.

Zuerst wiirde das ,,Boot“ mit der Spitze eine Menge 
Wasser ubernehmen und dann, wenn auch letzteres nicht 
der Fali sein sollte, sofort kentem. Man bleibe bei solchen 
Unfallen unter allen Umstanden an dem meist schwimmen- 
den Schlitten und sehe sich in aller Ruhe alles an, wie man 
am besten dessen Bergung zustande bringt. Natiirlich darf 
man sich nicht oben auf den Schlitten setzen, sondern 
muB sich nur noch so weit festhalten, daB der Kopf noch 
frei ist.

Um den Schlitten wieder herauszubekommen, nimmt 
man am besten zwei Leitern, auf die man Bretter legt, 
schiebe sie auf der unsicheren Stelle vor und krieche dann 
selber langsam, indem man sich vorher angeseilt hat, auf 
der Leiter mit einem Beil bewaffnet vor und haue mit 
diesem das diinne Eis soweit ab, bis man auf festes gelangt. 
Kann man den Schlitten nicht mit Bootshaken oder langen 
Stangen erreichen, so nehme man ein Tau, an dessen Ende 
man ein Stiick Eisen oder sonst etwas Schweres gebunden 
hat, und werfe dieses wie eine Rakete dariiber hinaus, um 
es dann langsam anzuziehen; so wird der Schlitten folgen.
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Zuerst takele man im Wasser den Schlitten ab, dann 
versuche man eine vordere Kufę auf das Eis zu bekommen; 
ist dieses erreicht, so nehme man die Steuerkufe an die 
Arbeit, denn wenn die letztere auf dem Eis ist, so kann 
man, indem man das Gefahrt quer stellt, den Schlitten 
leicht drehen, so daB die bis jetzt auBere Kufę an die Eis- 
kante herankommt. Dann wird man diese Kufę leicht an- 
heben und damit den Schlitten herausbekommen.



Nachwort des Herausgebers.

Unfalle beim Wintersport.

Mit dem Wachsen und Werden der Bewegung haben Un
falle mehr von sich reden gemacht, ais dies der Entwicklung 
der Sache gut war. Darum diirften einige Worte iiber diesen 
unerfreulichen Teil des W’intersports nicht ganz wertlos sein.

Beim Skilauf konnten viele Knbchelverrenkungen, 
SehnenzerreiBungen oder gar Briiche vermieden werden, 
wenn der Laufer seine erlangte Fertigkeit im Beherrschen 
der langen Bretter nicht gar zu gern uberschatzen und ver- 
trauensselig mit ungeeigneter Bindung Fahrten in koupier- 
tęm Gelande, Spriinge und ahnliches unternehmen wiirde. 
Gerade Neulinge fiihren mit Vorliebe geliehene Hblzer spa- 
zieren und versuchen dann vor der verehrten Damę mit 
Leistungen zu glanzen, die lange Ubung und anderes Materiał 
verlangen. Die Folgę ist im gelindesten Falle ein Knacks am 
Bein und der Betreffende ist dann gewóhnlich etwas vor- 
sichtiger; im iibrigen bleibt die Zahl der Unfalle beim Schnee- 
schuhlaufen weit hinter der Rodelziffer zuriick.

„Rodeln und Rodeln ist zweierlei“, sagt ein bekannter 
osterreichischer Fachmann, aber auch die Unfalle beim 
Rodeln lassen sich in zwei Klassen einteilen. In die erste ge- 
hóren die Falle, die durch einen ganz ungeeigneten Schlitten, 
unbenagelte Stiefel und Uberlastung des Schlittens ver- 
ursacht werden. Zum Rodeln benótigt man nicht bloB irgend- 
einen Schlitten, sondern ein Fahrzeug, das in bezug auf 
GroBe, Tragfahigkeit und Elastizitat der aufzunehmenden



— 167 —

Belastung vollauf gewachsen sein muB. Die Mehrzahl aller 
derartigen Rodelunfalle verschuldet die falsche GróBe des 
Schlittens; fur zwei Personen — eine besonders beliebte Be- 
satzung -— muB der Schlitten, ob Holz- oder Stahlrodel, 
Kjalke oder Leobner, mindestens 115 Zentimeter lang sein; 
nehmen gar drei Personen, die hbchste zulassige Besatzung 
fur eine Rodeł, auf dem Sitz Platz, dann ist 140 Zentimeter 
das MindestmaB. Die Hbhen der Rodeln nehmen allmah- 
lich richtige Dimensionen an, 30 Zentimeter sind der Durch- 
schnitt dafiir.

In die zweite Kategorie der Rodelunfalle gehbren die- 
jenigen, die auf vóllige Unkenntnis der elementarsten Grund- 
satze des Schlittens auf wildes Fahren und schlechte Be- 
schaffenheit der Bahn zuriickzufiihren sind.

SchlieBlich spielt auch die Bahn eine Rolle bei den Un- 
fallen mit, obwohl ihr, meist ungerecht, die Hauptschuld 
aufgeladen wird. DaB eine Rodelbahn eine Schneedecke 
ohne Eisbildung haben soli, ist ebenso selbstverstandlich, 
wie das Fehlen von vorstehenden Steinen, Holzpfosten an 
den Kurven und ahnlichen Argernissen. Wenn eine Rodeł, 
von zwei verstandigen Menschen besetzt, iiber eine Bahn 
fahrt, wie sie hier nur angedeutet wurde, dann ist trotz tiich- 
tiger Schnelligkeit bei richtigem Fahrzeug ein Sturz mit 
schlimmen Folgen schlechterdings unmbglich.

Es bleiben noch die Vertreter des ,,hóheren“ Schlitten- 
sports, der Bobsleigh und der Skeleton, iibrig. Der Bobsleigh 
hat sich bereits in der kurzeń Zeit seines Daseins in heimischen 
Sportkreisen neben einer begeisterten Anhangerschaft auch 
viele Widersacher erworben. Dies diirfte nur einen Grund 
haben: Das Vorhandensein von Schlitten, die alles andere, 
nur nicht die Bezeichnung Bobsleigh verdienen. Aus gewbhn- 
lichem Rundeisen werden die Kufenpaare fur den Sonntags- 
bob gefertigt. Ein rohes Lenkrad, ein altes Stahlseil, ein 
Drehzapfen und der Bob ist fertig; der Bob, der den einzig 
schónen Sport bei uns in MiBkredit bringt. Freilich wird 
ein solches Vehikel zu keinem noch so unbedeutenden Fahren 
zugelassen, aber auf ungeeigneten Bahnen wird es von iibler 
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Besatzung gefahren und der unvermeidliche Sturz mit Bein- 
und Schadelbruch wird auf Konto des Bobbing geschoben, 
zum Arger aller Freunde des prachtigen Sports.

Ganz ahnlich geht es dem Skeletonfahren. Versucht ein 
gefallsuchtiger Rodler auf seinem hohen und kurzeń Davoser 
ohne Kratzeisen an den FuBspitzen, die total ungeeignete 
Bahn hinunterzufahren, und macht er dabei scblimme Er- 
fahrungen, dann wachst bei uns die Gefahrlichkeit des Ske- 
letons, soweit das iiberhaupt noch mbglich ist. Bobsleigh 
und Skeleton erfordern eigene, sorgfaltig gepflegte Bahnen; 
kein gewissenhafter Kapitan, meist der Besitzer des Bob, 
wird seine Mannschaft auf irgendeiner fur Bobzwecke un- 
brauchbaren Bahn leichtsinnig gefahrden, und der Fahrer, 
der es unternimmt, dem Skeleton bei uns Anhanger zu wer
ben, wird die Interessenten nicht durch tolle Fahrerei zu ge- 
winnen suchen.

Es geht bereits ein fnscher Zug durch die Organisation 
des Schlittensports, es wird die Griindung eines allgemeinen 
Rodlerverbandes gleich dem Deutschen Skiverband ange- 
strebt, die Regierung unterstiitzt anerkennenswert die Ver- 
eine bei der Anlage von Bahnen und erlaBt bereits verschie- 
dene sachgemaBe Bestimmungen uber die Beschaffenheit 
des Rodelgelandes. Man darf hoffen, daB die Unfalle sich 
in dem Grade mindern, wie sich der rationelle Wintersport- 
betrieb bei uns entwickelt.



Glossen.

Die Garung, die der Wintersport infolge der raschen 
Verallgemeinerung, besonders in den letzten beiden Wintem 
durchzumachen hatte und in einigen Zweigen noch durch- 
macht, hat nur eine verhaltnismaBig geringe Anzahl Sports- 
leute zum vollen GenuB der dem Winterbetrieb gewidmeten 
Zeit kommen lassen. Die Ursachen dieses Zukurzkommens 
sind zu interessant, ais daB man sie einfach ubersehen diirfte.

Ein Hauptgrund mit diirfte das zu umfangreiche Pro- 
gramm der bloBen Vergniigungsreisenden sein, die etwa drei, 
vier Wochen in einem mondainen Wintersportplatz zubringen 
wollen. In dieser Zeit wird ohne Riicksicht auf das unge- 
wohnte winterliche Gebirgsklima vom Morgen bis in die 
Nacht hinein „gearbeitet“. Nach dem Friihstiick leitet Ski- 
laufen die Tatigkeit ein, der Eisplatz, die Rodelbahn folgen. 
In Eile wird das Lunch genommen, um nur ja von der Tai- 
lingpartie und vom Bobsleighfahren nichts zu verlieren. 
Setzt dann die Dunkelheit dem Betrieb im Freien ein Ziel, 
so schliipft der Unermiidliche in den evening dress, um im 
Tanz die miiden Knochen vóllig ,,bettschwer“ zu haben. 
Am Morgen geht es von neuem weiter. Wer das ohne Unter
brechung vier Wochen durchfiihrt und dann behauptet, er 
habe eine genuBreiche Erholung hinter sich und fiihle sich 
wohler ais im Anfang, der verfiigt entweder iiber eine selten 
widerstandsfahige Natur oder —er schamt sich zu bekennen, 
daB sein ganzer Aufenthalt eine Hetzjagd, eine Strapaze ge- 
wesen sei, dereń AbschluB sein geschundener Kórper kaum 
mehr erwarten konnte. Es ist Tatsache, daB die Mehrzahl 
derer, die bisher ohne tjbergang oder Training auf kurze
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Wochen das GroBstadtleben mit dem intensiven Sportbetrieb 
in einem Winterkurort vertauschten, ihrer Gesundheit einen 
schlechten Dienst geleistet haben. Betrachten wir nur das 
Unternehmen eines Skinovizen, der in drei Wochen ein voll- 
endeter Kunstler sein móchte, dabei aber noch den gespannt 
hbrenden Seinen bei der Riickkehr von kiihnen Rodelpartien 
und Biwaks zu berichten wunscht. Will es die Ungunst des 
Schicksals, so gerat er in einen Skikurs, dessen Standąuartier 
eine sehr bescheidene Bergwirtschaft mit entsprechender 
einfacher Verpflegung ist. Nach Beendigung seiner Lehr- 
stunden auf den langen Brettern zieht er die Rodeł noch ein 
paarmal halbe Stunden lang den Berg hinauf, unternimmt 
wohl auch gelegentlich eine Tour mit Biwak und verschwendet 
im Quartier den letzten Rest seiner Krafte im Schimpfen 
auf die ungeniigende Unterkunft, die wohl einen abgehar- 
teten Trotteur, nicht aber einen anspruchsvollen Neuling be- 
friedigt.

Das Resultat dieser vierzehntagigen bis dreiwbchigen 
Exkursionen ist meistens klaglich, das Erlernte geht, da 
ein regelrechtes Training von gróBerer Dauer nicht móglich 
ist, bald wieder verloren, der Kórper ist iiberanstrengt worde 
die aufgewendeten Mittel stehen in keinem Verhaltnis zu 
dem Erreichten.

Oder auf die wohlmeinende Auskunft eines Bekannten 
reist man nach einem neuentstandenen Wintersportplatz, in 
dem sowohl Unterkunft ais auch Sportgelegenheit noch viel 
zu wiinschen iibrig laBt. Wiederum sind Zeit und Geld un- 
niitz vergeudet. Um sich gegen derartige Enttauschungen 
zu sichern, ist es dringend angebracht, ein eigenes Programm 
fur den Winteraufenthalt im voraus festzulegen. Uber den 
gewahlten Ort ist genaueste Auskunft einzuholen, die Sports, 
denenman sich besonders widmen will, sind dabei zu beriick-A
sichtigen, das Gesellschaftliche auf ein MindestmaB zu be- 
schranken, die Unterkunft mag Behaglichkeit aufweisen. 
In alpinen Orten, in denen man doch meistens eine langere 
Zeit verbringt, sollten die Sportiibungen nach allmahlicher 
Steigerung erst dann in vollem Umfange aufgenommen
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werden, wenn eine vóllige Anpassung an die klimatischen 
Verhaltnisse erfolgt ist.

Auch die Rennveranstaltungen bediirfen noch viel- 
facher Verbesserung. Wir haben es in den vergangenen 
Wintem oft genug erlebt, daB ein Wetterumschlag, der ein 
oder mehrere Rennen ernstlich in Frage stellte, den angemel- 
deten Besuchern nicht rechtzeitig, oder in triigerischer 
Hoffnung auf Besserung uberhaupt nicht mitgeteilt wurde. 
Es ist gewiB begreiflich, daB ein Sport- oder Verkehrsverein, 
der mit groBen Kosten ein Rennen oder Sportfest ver- 
anstaltet, nicht auf den erwarteten Erfolg verzichten mag, 
aber keinesfalls diirfen Besucher oder Teilnehmer einzig 
aus diesem Grunde mangelhaft oder uberhaupt nicht ver- 
standigt werden.
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Bilgeri, Gg., Der Alpine Skilauf. Gebunden M. 3.—. Miinchen.
Bormann, Gg., Das Schlittschuhlaufen. M. —.80. Leipzig.
ten Brink, Harro, Der schnell „perfekte und elegante" Schlitt- 

schuhlaufer. Stuttgart.
Eckardt, Fritz, Ubungen, Figuren und Tanze leichterer Art fur 

das Eislaufen. Mit Anhang. Rollschuhlaufen von G. R. Gdbel. 
M. 1.25. Dresden.

Fendrich, A., Der Skilaufer. M. 1.40. Stuttgart.
Fleischmann, Wilhelm J., Bayrischer Wintersport-Kalender 1912. 

M. 2.—. Dieflen.
— und Steinbriichel, E., Lilienfelder oder Norweger? M. 1.50.

Diefien.
Hammer, Walther, Gefahren des Wintersports. 2. Aufl. M. —.50. 

Leipzig.
— Eissport und Eisspiele. M. 1.—. Elberfeld-Sonnborn.
Helfric/i, George, Damę auf Schlittschuhen. M. 1.—. Berlin.
— Das Eisbuchlein der Jugend. Berlin.
— Paarlaufen und Gruppenlaufen auf dem Eise. M. 1.—. Berlin.
— Schnellaufen auf dem Eise. M. 1.—. Berlin.
He fi, Robert, Anweisungen im Skilauf. M. —.20. Karlsruhe. 
Hoek, Henry, Wie lerne ich Schilaufen? Gebunden M. 1.—. 

Miinchen.
— Der Schi. Gebunden M. 4.—. Miinchen.
Holletschek, R., Kunstfertigkeit im Eislaufen. 3. Aufl. Troppau.
Huxhagen, Ernst, Ubungsschule des Eis-Kunstlaufens. Braun- 

schweig.
Jahrbuch des Wintersports 1911/12. Wien.
Kehling, J., Der Schlittensport. Broschiert M. —.60, gebunden 

M. 1.—. Leipzig.
Konig, E., Alpiner Sport. Gebunden M. 3.50. Leipzig.
Nolda, Prof. Dr. A., Der Wintersport vom drztlichen Standpunkt 

aus betrachtet. M. —.80. Leipzig.
Paulcke, W., Der Skilauf. 2. Aufl. Freiburg i. B.
Pfeiffer, K., Der Eislauf. M. —.75. Leipzig.
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Pfeiffer, K., Der Schlittensport. M. -—.75. Leipzig.
— Der Skisport. M. —.75. Leipzig.
Rziha, Adolf, Wie lerne ich rodeln? M. 1.—. Miinchen.
— Der Rodelsport. Gebunden M. 3.50. Miinchen.
R oseno w, H., Bobsleigh und Skeleton. Gebunden M. 3.—. Miinchen.
Salchow, Ulrich, Kunstlaufen auf dem Eise. Broschiert M. —.60, 

gebunden M. 1.—. Leipzig.
Schneider, Max, Katechismus des Wintersports. Gebunden M. 3.—■ 

Leipzig.
— Schneeschuh und Schlitten. M. 2.50. Berlin.
Schomburgk, W., Eishockey. Broschiert M. —.60, gebunden M. 1.—. 

Leipzig.
— und Zehme, E., Die offiziellen Regeln des Eishockeyspieles.

M. —.20. Leipzig.
Schottelius, E., Der Schisport. Broschiert M. —.60, gebunden 

M. 1.—. Leipzig.
Simon, Carl, Wie lerne ich den Schneeschuhlauf? M. —.20. 

Schmalkalden.
Ski und Schneereif en, Anleitung fur den Gebrauch und die mili- 

tarische Verwendung der. Wien 1908.
Vavra, Karl und B riinner, R., Skisport wie wir ihn betreiben. 

2. Aufi. Wien 1910.
Wei/lbein, S., Wintersport. Gesundheit in W ort und Bild. 3. Jahrg. 

1. Heft. Berlin.
Wohlrath, Th., Schlittschuhlaufen sowie Kunstlaufen auf dem Eise. 

M. —.50. Stuttgart.
— Skifahren. M. —.60. Stuttgart.
— Ratgeber und Leitfaden fur das Schlittschuhlaufen, Skifahren,

Rodeln und sonstige Wintenergniigen. Stuttgart.
Zdarsky, M., Skisport. Wien 1909.
— Alpine (Lilienfelder) Skifahrtechnik. Berlin.

Wintersportfuhrer.
Wintersport im Bayrischen Hochland. M. 2.—. Berlin 1910.
— im Harz. 1912. M. 1.20. Berlin.
— in Nieder-Osterreich und Wien. Wien.
— in Osterreich. Wien.
— auf der Rax. Herausgegeben von J. Soyka. Wien 1909.
— im Riesengebirge.

Kattowitz.
— im Riesengebirge.

Herausgegeben yon Dr. J. Kehling. M. 1.—.

M. 1.20. Berlin.
Schifahrten im sudlichen Schwarzwald von Hoek-Wallau. M. 2.—.

Miinchen.
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Skifuhrer durch Tirol. Herausgegeben von O. Sehrig. Innsbruck. 
Schitouren um Kitzbuhel. Gebunden M. 1.50. Munchen.
Das Wettersteingebirge. Herausgegeben von Alfred Steinitzer. Bro- 

schiert M. —.60. Munchen.
Die Zugspitze. Herausgegeben von Alfred Steinitzer. Broschiert 

M. —.60. Munchen.
Zellers Fuhrer durch die Berchtesgadener Alpen. Gebunden M. 4.50. 

Munchen.

Vorstehend aujgejuhrte W er ke sind durch jede Buchhandlung 
oder direkt vom Sportverlag Grethlein & Co. G. m. b. H. in 

Leipzig zu beziehen.

Bezugsquellenverżeichnis.

Wmtersport-Kleidung und Ausriistung.
S. Adam, Berlin, Leipziger StraBe 27/28.
Bachmann Frćres, Travers (Schweiz).
J. Sessely, Fabrikant, Case Stand Genf.

Feldstecher und photographische Objektive.
Carl ZeiB, Jena.

Photographische Platten.
Aktien-Gesellschaft fur Anilin-Fabrikation, 

Berlin SO (,,Agfa“).

Medaillen und Ehrenzeichen.
Berliner Medaillen - Miinze, Otto Oertel, Berlin NO 

GollnowstraBe 13 Gr.

Sportliteratur.
Sportverlag Grethlein & Co., G. m. b. H., Leipzig.
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