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„3d) mill |>ans beihm", erfdjoll es entjüdt aus bent
fternfprecber, „roenn bas nicfjt 3br ©lüdstag ift, Sbillis!
(Eben ben Sïîann, ben Sie utollen, fenne id)!"

„S3irflidj?"
„Steiner Seel!" fagte bie Stimme, „©enau bas, Utas

Sie fudjen. Sicbts Sefonberes, toiffen Sie, aber geiftig
normal unb förperlidj rüftig. 3n einem Scf)önbeitsroett=
beuterb bat er nie einen Sreis belommen, aber er ift ein
grober Dierfreunb. (Er ift febod) fcfjeu, Sbillis, fo fdjeu
rote ber Sögel auf bem Saum."

„Die Sdfeuen gefallen mir... manchmal", meinte bas
tieine Fräulein Dale gcfefct.

„Das ift ein Droft", fagte bie Stimmet,,Der junge
Sîann bat einen Slonat Serien, glaube id), unb möchte ihn
gern als t&onigmonb benuben. ffjaben Sie 3hre Serien
febott gehabt, Sbihis?"

,,S3as bat bas bamit 3u tun?"
„Aicbts!" fagte ber fjernfpredjer überrafdjt. „Aber

Sbtllis..."
„SBenn 3br Sreunb irgenb etroas Sefonberes in Sus»

ficht bat", fuhr bas fleine Sräutein Dale munter fort, „fo
mürbe id) ihm raten, fid) perfönlidj 3u beuterben. Das ift
ber eini3ige ratfante SSeg."

„Aber er ift fo fdjeu, Sbillis", roanbte bie Stimme
ein. „Offen gefagt: er bat nicht ben Stut ba3u."

„3d) tann ihm nicht helfen."

^
Die Stimme fchien einen Augenblid nad)3ubenten.

„Schon red)t", fagte fie bann gan3 plöblid). „3d) nterbe mit
ihm reben. 3d) nterbe feben, bah er fid) perfönlid) beutirbt.
Sehen Sie utobl, Sbillis."

„Sein, marten Sie eine Stinute", fagte bas tieine
Fräulein Dale bringlid). „Salt... er foil lieber..."

Aber ber Çernfprecber gab feinen Saut mehr tton fid).
* **

Sis ber junge ôerr Srefton balb barauf 3urüdfebrte,
faitb er bas Heine Fräulein Dale ant jjenfter, oott mo fie auf
bie ruhige Strohe blidte.

„3... ift etroas Seues ba, Fräulein Dale?" fragte ber
junge £err Srefton, ber geroöbnlid) im ©efidjt rot rourbe.

„Sein, tôerr Srefton."
Der junge £err Srefton fal) fie oott ber Seite an.

Dann öffnete er ben Slunb, febloh ihn, trabte fein lintes
Ohr, räufperte fieb unb öffnete roieber ben Sîunb. Ru»
famtnenbanglofes ©eftammel brang aus feiner Reble.

„Sräulein Dale... id)... Sic... hm... bas beiht..."
Das ©eftammel hörte auf.

„2Bie beliebt, Irjcrr Srefton?" fragte Fräulein Dale
böflid).

ijerr Srefton, beffen bereits farmefinrotes ffieficht fid)
3u einem eblen Surpurrot oertiefte, ftiefc einen langen,
langen Seuf3er aus unb oerfud)te es nochmals:

„Fräulein Dale... id)... ich bin ein gan3 groher Sarr.
3d) meih es, aber..."

„So? Das ift Snficbtsfacbe", meinte bas fleine grau»
lein Dale freunblid). „3ebenfaIIs finb Sie fein blöber Rerl,
Serr Srefton. Sie maren foeben gegen fid) felbft ungerecht."

,,£>err im £>immel!" fagte ber junge |jerr Srefton, ber
3urüdroidj, als hätte ihn etmas geftochen. „Sie... Sie
muhten, bah id) es mar?"

„Satürlich", antroortete bas fleine Fräulein Dale nach»
fichtig. „Sie haben oon ber neuen SeIephon3eIIe auf ber
anbern Seite ber Strohe gefprodjen, ftimmt's? 3d) fann
nämlid) oon meinem Difcf) aus hinüberfe'hen. 3d) blidte 3u=

fällig aus bem Srenfter unb fah Sie. Sei 3bren öaaren ift
jeber 3rrtum ausgefchloffen. Unb um gan3 ficher 3U fein,
bah S i e angerufen hatten, fragte ich Sie roegen 3hres
Sûtes. Sie haben ihn abgenommen unb barauf gefdjaut,
erinnern Sie fich? Stellen Sie fid) cor", fagte bas fleine
Fräulein Dale mit unenblidjer SSürbe, „bah idj einen

5remben fo lange hätte mit mir reben laffen!"

„©roher ©ott!" fagte ber junge £err Srefton unb
glohtc Sie an. „Unb id) badjte, id) märe höllifd) gefdjeit
geroefen!_ Sehen Sie, id)... id) bab's ein bubenbmal oer»
fudjt, mit 3bnen 3U reben, aber... meine Seroen haben
jebesmal oerfagt. So bad)te id), id) mollte es einmal mit bem
gfernfprecher oerfuchen, um mit 3bnen frei oon ber Seher
roeg 3u reben. Fräulein Dale, Shollis", fagte ber junge toerr
Srefton, ber jebt oor ©rregung blau rourbe. „3d) hab' Diere
riefig gern."

„Sur Diere, 3obn?" fragte bas fleine fträulein Dale.

"" «
3m 3Rottbenf<J)eiit.

(Es fchlummern bie Slümlein im Stonbcnlicht,
Sie bergen oerfchämt ihr 3artes ©eficht;
Serfdjlafen niden bie Stengel unb Dolben,
(Es fdjübt fie ber ©lan3 oor Schratt unb Unbolben.

©s ruhen bie Söglein, ins Straudjroerï gebudt,
3m Draume nodj bloh ber Sperber fpuft.
Das Räu3lein bufdjt mit fdjrillem ©efdjrei,
Die glebermaus geiftert am Durme oorbei.

Scis raufdjet bas Sächleitt im Silbcrfchciit,
©s glihert unb ftrablt roie ein Spiegelein;
Der Stonb beftaunet fein feuchtes ©ilb,
Das 3itternb aus roogenber Slädjc fchroillt.

©s träumet bas Rinblein im Stonbenfchein;
Unb übers Sett beugt fid) bas Stütterlein;
©s füht ooll Siebe bie Stirne flar:
O ©ott, erhalt es mir rein unb roabr!

Auf fchimmernber 2Biefe im Stonbenglan3,
Da reiben fid) ©Iflein 3u 3ierlid)em Dan3;
Sic febeqen unb fofen in monniger Sîinnc
Der S3affemi.t laufdjt mit oeqüdtem Sinne.

©s raufdjet bie Sacht ihr Schlummerlieb:
Suf)t aus, bie ihr franf, oerhärmt unb müb'!
Sus bem Urquell ftrömet bie beilige Straft,
Die Dages bann Segen unb SBunber fchafft.

Ronrab ©rb.
— -

§ogctfd)uë.
Sont Aberglauben bes Altertums, bah ôcren auf ber

©rbe mit Deufeln in ben ÏBoIfen in Serbinbung fteben, um
£agel 3u erseugen, über bas ©efd)rei unb ©etrommel milber
Sölfer bis 3ur i>ageltanone, mar ein roeiter S3eg.
Seonarbo ba Sinei unb Senoenuto ©ellini berichteten fdjon
3U ihrer Reit (oor runö 400 3abren) über bas §agel»
fchiehen. Damals hatte man nod) irrtümlich angenommen,
ber Rnall mürbe ben ôagel oertreiben, ©rft oiel fpäter
rourbe erfannt, bah bie abführte S3 i n b ft i 11 e im ©emölf
bie Urfad>e ber êagelbilbung ift. ©an3 ridjtig folgerte
man bann roeiter, bah, menn Scroegung in bie Stille ber
S3oIfen getragen mirb, bie êagclbilbung unmöglich fein
muh. Anbcre Stittel als Suloer unb Ranotte hatte man
bamals nicht. Um ber mit ber Ranone erseugten Suft»
roelle bie Aufroärtsrichtung su geben, mürben ben oertoen»
beten fur3en Störfern, „Rahenföpfe" genannt, tridjter»
förmige Schallrohre aufgelebt. Der erfte, ber auf biefe
3bee fam, mar ber Sürgermeifter Stieger bes fteiermär»
fifchen Se3irfs S3inbifdj=$reiftrib, ber in ben 3abren nach
1895 fein gan3es ©ebiet mit folgen Ranonen gegen Sage!
fchübte. S3eil bamit un3meifelhaft ©rfolge erreicht mürben,
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„Ich will Hans heißen", erscholl es entzückt aus dem
Fernsprecher, „wenn das nicht Ihr Glückstag ist. Phillis!
Eben den Mann, den Sie wollen, kenne ich!"

„Wirklich?"
„Meiner Seel!" sagte die Stimme. „Genau das, was

Sie suchen. Nichts Besonderes, wissen Sie, aber geistig
normal und körperlich rüstig. In einem Schönheitswett-
bewerb hat er nie einen Preis bekommen, aber er ist ein
großer Tierfreund. Er ist jedoch scheu, Phillis, so scheu
wie der Vogel auf dem Baum."

„Die Scheuen gefallen mir... manchmal", meinte das
kleine Fräulein Dale gesetzt.

„Das ist ein Trost", sagte die Stimme.^„Der junge
Mann hat einen Monat Ferien, glaube ich, und möchte ihn
gern als Honigmond benutzen. Haben Sie Ihre Ferien
schon gehabt, Phillis?"

„Was hat das damit zu tun?"
„Nichts!" sagte der Fernsprecher überrascht. „Aber

Phillis..."
„Wenn Ihr Freund irgend etwas Besonderes in Aus-

sicht hat", fuhr das kleine Fräulein Dale munter fort, „so
würde ich ihm raten, sich persönlich zu bewerben. Das ist
der einizige ratsame Weg."

„Aber er ist so scheu, Phillis", wandte die Stimme
ein. „Offen gesagt: er hat nicht den Mut dazu."

„Ich kann ihm nicht helfen."
Die Stimme schien einen Augenblick nachzudenken.

„Schon recht", sagte sie dann ganz plötzlich. „Ich werde mit
ihm reden. Ich werde sehen, daß er sich persönlich bewirbt.
Leben Sie wohl, Phillis."

„Nein, warten Sie eine Minute", sagte das kleine
Fräulein Dale dringlich. „Halt... er soll lieber..."

Aber der Fernsprecher gab keinen Laut mehr von sich.

Als der junge Herr Preston bald darauf zurückkehrte,
fand er das kleine Fräulein Dale am Fenster, von wo sie auf
die rußige Straße blickte.

„I... ist etwas Neues da, Fräulein Dale?" fragte der
junge Herr Preston, der gewöhnlich im Gesicht rot wurde.

„Nein, Herr Preston."
Der junge Herr Preston sah sie von der Seite an.

Dann öffnete er den Mund, schloß ihn. kratzte sein linkes
Ohr. räusperte sich und öffnete wieder den Mund. Zu-
sammenhangloses Gestammel drang aus seiner Kehle.

„Fräulein Dale... ich Sie... hm das heißt..."
Das Gestammel hörte auf.

„Wie beliebt, Herr Preston?" fragte Fräulein Dale
höflich.

Herr Preston, dessen bereits karmesinrotes Gesicht sich

zu einem edlen Purpurrot vertiefte, stieß einen langen,
langen Seufzer aus und versuchte es nochmals:

„Fräulein Dale... ich... ich bin ein ganz großer Narr.
Ich weiß es, aber..."

„So? Das ist Ansichtssache", meinte das kleine Fräu-
lein Dale freundlich. „Jedenfalls sind Sie kein blöder Kerl,
Herr Preston. Sie waren soeben gegen sich selbst ungerecht."

„Herr im Himmel!" sagte der junge Herr Preston, der
zurückwich, als hätte ihn etwas gestochen. „Sie... Sie
wußten, daß ich es war?"

„Natürlich", antwortete das kleine Fräulein Dale nach-
sichtig. „Sie haben von der neuen Telephonzelle auf der
andern Seite der Straße gesprochen, stimmt's? Ich kann
nämlich von meinem Tisch aus hinübersehen. Ich blickte zu-
fällig aus dem Fenster und sah Sie. Bei Ihren Haaren ist
jeder Irrtum ausgeschlossen. Und um ganz sicher zu sein,
daß Sie angerufen hatten, fragte ich Sie wegen Ihres
Hutes. Sie haben ihn abgenommen und darauf geschaut,
erinnern Sie sich? Stellen Sie sich vor", sagte das kleine
Fräulein Dale mit unendlicher Würde, „daß ich einen
Fremden so lange hätte mit mir reden lassen!"

„Großer Gott!" sagte der junge Herr Preston und
glotzte Sie an. „Und ich dachte, ich wäre höllisch gescheit
gewesen! Sehen Sie, ich... ich Hab's ein dutzendmal ver-
sucht, mit Ihnen zu reden, aber... meine Nerven haben
jedesmal versagt. So dachte ich, ich wollte es einmal mit dem
Fernsprecher versuchen, um mit Ihnen frei von der Leber
weg zu reden. Fräulein Dale, Phpllis", sagte der junge Herr
Preston, der jetzt vor Erregung blau wurde. „Ich hab' Tiere
riesig gern."

„Nur Tiere, John?" fragte das kleine Fräulein Dale.

,»»

Im Mondenschein.
Es schlummern die Blümlein im Mondcnkicht,
Sie bergen verschämt ihr zartes Gesicht:

Verschlafen nicken die Stengel und Dolden,
Es schützt sie der Glanz vor Schratt und Unholden.

Es ruhen die Vöglein, ins Strauchwerk geduckt,

Im Traume noch bloß der Sperber spukt.
Das Käuzlein huscht mit schrillem Geschrei,
Die Fledermaus geistert am Turme vorbei.

Leis rauschet das Bächlein im Silberschein,
Es glitzert und strahlt wie ein Spiegelein:
Der Mond bestaunet sein feuchtes Bild,
Das zitternd aus wogender Fläche schwillt.

Es träumet das Kindlein im Mondenschein:
Und übers Bett beugt sich das Mütterlein:
Es küßt voll Liebe die Stirne klar:
O Gott, erhalt es mir rein und wahr!

Auf schimmernder Wiese im Mondenglanz.
Da reihen sich Elflein zu zierlichem Tanz:
Sie scherzen und kosen in wonniger Minne
Der Wassernir lauscht mit verzücktem Sinne.

Es rauschet die Nacht ihr Schlummerlied:
Ruht aus, die ihr krank, verhärmt und müd'!
Aus dem Urquell strömet die heilige Kraft,
Die Tages dann Segen und Wunder schafft.

Konrad Erb.
—»»»— - »»»

Hagelschutz,

Vom Aberglauben des Altertums, daß Heren auf der
Erde mit Teufeln in den Wolken in Verbindung stehen, um
Hagel zu erzeugen, über das Geschrei und Eetrommel wilder
Völker bis zur Hagelkanone, war ein weiter Weg.
Leonardo da Vinci und Benvenuto Cellini berichteten schon

zu ihrer Zeit (vor rund Iahren) über das Hagel-
schießen. Damals hatte man noch irrtümlich angenommen,
der Knall würde den Hagel vertreiben. Erst viel später
wurde erkannt, daß die absolute Windstille im Gewölk
die Ursache der Hagelbildung ist. Ganz richtig folgerte
man dann weiter, daß, wenn Bewegung in die Stille der
Wolken getragen wird, die Hagelbildung unmöglich sein
muß. Andere Mittel als Pulver und Kanone hatte man
damals nicht. Um der mit der Kanone erzeugten Luft-
welle die Aufwärtsrichtung zu geben, wurden den verwen-
deten kurzen Mörsern, „Katzenköpfe" genannt, trichter-
förmige Schallrohre aufgesetzt. Der erste, der auf diese
Idee kam, war der Bürgermeister Stieger des steiermär-
kischen Bezirks Windisch-Feistritz, der in den Iahren nach
1895 sein ganzes Gebiet mit solchen Kanonen gegen Hagel
schützte. Weil damit unzweifelhaft Erfolge erreicht wurden,
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tarn Stieget 3U einer gerotffen 5ßeriit)mtf)eit. Das hagel»
gefdjüb erlebte bann eine ganje ©etbe Serbefferungen (Sin»
terlaber, ßabung burdj Patrone, <$anbab3ug, 2tbäug burd)

Die zum Abbrennen aufgemachte^Rakete.

^cbcrung, Serlängerung bes ©obres bis auf 2 Meter ufro.),
bis bann um 1900 bie ©3ettIen»5tanone ïonftruiert
roar. Satte biefe aud) geroiffe ©orteile gegenüber ber Ruiner»
fanone, fo aber audj umftänblidje ©ad)teile; bie Roften
aber roaren taunt billiger. Gin grofees ©efdjüb mit ber
nötigen Sdjiefebütte tarn auf ctroa $r. 500 31t fteben, ba3u
tarnen bie Elogen ber Sebiemtng unb ©erfieberung ber
Mannfdjaft. Der Schalltrichter roar nun 4 Meter bad)
gcroorben. (Erfolge roaren aber fefouftellen, fo baff bie
©erfidjerungsgefellfdjaffen ttad) fdjroercn kämpfen ben ©rä=
mtenfab, wenn Sagelfdjub eingerichtet toar, um 80 ©ro3cnt
fenten mufften. ©efottbers gut organifiert roar ber Sagel»
fd)ub in ber Sd)wei3, in fürantreieb uitb Stalten. Statiftifche
Angaben liegen aus grantreid) aar. Sntterbalb aon 5 Sa»
gelfcbubiabreu betrugen bie Schöben 3fr. 867,000, gegenüber
6,5 Millionen grauten ber oorbergegangenen 5 Sabre obne
Sagelfdjub.

©ad) bon Sabre 1900 nabm fid) bie purotechnifdje
Snbnftric ber Aufgabe an, Sprengförper in bie Sagel»
malten 311 jagen. (Sitte © 0 m b c fanb roenig ©efallen, roeil
fie bie Banane als Sd)leubennafd)ine nicht ausfdjaltete. Mit
ber ©aïctc gelang bies beffer. 3n Deutfdjlanb rourbc
eine foldje bcrgeftellt, ebettfo in ben genannten Sänbern;
ber ©rfolg rourbc als gut anertannt. Schon bamals fer»

tigte ber fdjtoeijerifdje ©protcdjnitcr Müller in (Emmisbofen
(Sdjroeis) eine braudjbare ©aïete, beren Steighöhe ©raf
3eppelin, ber in jener 3eit im naben ©iersberg roobnte,
gemeffett bat; bie Söbe fdjroantte 3toifdjen 800 unb 1000
Meter.

Mittelft biefer ©aïcten, bie Sanbelsartitel geroorben
fiitb, roirb beute in ber Sdjroci3 allerorts ber S a g cI
b c ï ä m p f t. ©emeinben, Ianbroirtfd)aftlid)e Organifationen,
2Beinbergsbefit)er u. a. m. febiefeen bei Sagelgcfabr obne roei»

teres foldje ©aïeten ab, beren SBirtungsgrab je nad) ber

©Setterlage etroa einen halben bis gan3en Quabrattilometer
umfafft, in biefem Sereidj alfo ©eroegung in bie bagel»
fdjroangeren SBoIten trägt. ©3enn fdjon bie erften Sagel»

Die Rakete im Abschuss vor Ausbruch eines Gewitters.

fd)Ioffen fallen unb es roirb bann erft eine ©afete abge»
fd)offen, fo beroirtt bie erreichte fiuftberoegung nad) ber
detonation, baff fid) ber Sagel in Gdmeelappen oerroanbelt,
um nad) ber 3roeiten unb britten ©atete fid) gan3 in ©egen
auf3itlöfen. ©Serben bie ©ateten aber red)t3eitig abgesoffen,
fo fällt nur ©egen. (Es ift beobachtet, baff innerhalb einer
Sprengroirtung fein Saget niebergebt, roäbrenb es auber»
ballt ber 3one hagelte. Stuf eht3elnen Streden ber Sdjroei3
roerben bei Sagelgefabr baber oon Kilometer 3U Elitometer
biefe ©ateten abgefdjoffen. ©atürlid) gibt es aud) in ber
Sd)roei3 3roeifler, bie aber bas ©egenteil ber ©Sirtung
nicht beroeifen tonnen; bie 3al)t ber ©nbänger ift aber er»
brüdenb gröber, llebergroffe Sagelfdjloffen tann aber bie
tieine ©atete nicht oöllig auflöfen, roas ohne roeiteres ein»

leuchtet.
©ergangenes Sabr fdjübten bie ©Sin3er im babifdjen

Etaiferftublgebiet ihre ©Seinberge mit ©ateten mit beftem
(Erfolg; felbft bie 3rocifler mufften bamals feftftellen, bab
es, roäbrenb es runbum hagelte, in ben burdj ©atetenfeuer
gefd)übten ©ebieten nur regnete. Die ©usgaben für bie
©ateten haben ficb gut be3ablt gemacht. Etarl ©irner.

3u ben Silbern. Ütufgenommen finb bie Silber auf bem Slat)
bes Sprotehniters Sîiillet in (Sinmisijofen (Scbroeb).

Das eine Siib äeigt bie ©rofic ber ©atete : gübrungsftab unb Spreng»
tapfet. Seijtere reiht non ber Spige bis 3ur §anb ber 3)oct)ter. 3m Soben
ftecit ein beliebiges Soi)r als 5iU)rungsinftrument. Die ©ntjünbung ber
Sprengtapfel erfolgt entroeber buref) Üeibcrabjug (roas bei fdjon nieber»

geljenbem Segen anjuroenben ift), ober, roie im gaHe bes Silbes, burd)
ein Streihb"bi bas bie Dodjter in ber §anb f)ält. Das SIbbrennen ber
©atete ift fo leiht, bafj es jebes Sanbroirtstöhterhen beforgen tann, bes»

Ijatb roäf)lte ih auh biefes gräulein äum Siib als roeiblihen ftanonier.
Das anbere Siib 3eigt bie ©atete im ©bfdjuf) roäbrenb geroitterfhroerer

Ôagelftimmung. Sie ©atete gebt mit etroa 80 Steter ©efhminbigleit bie
Sefunbc aus bem Soi)t. Das Siib 3eigt bie ©atete im Stbfhuf), etroa
3/4 Steter aus bem ©obr.
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kam Stieger zu einer gewissen Berühmtheit. Das Hagel-
geschütz erlebte dann eine ganze Reihe Verbesserungen (Hin-
terlader, Ladung durch Patrone, Handabzug, Äbzug durch

Die /.um /Vklirenneu unkßein»etNe^1iäete.

Federung, Verlängerung des Rohres bis auf 2 Meter usw.).
bis dann um 1900 die Azetilen-Kanone konstruiert
war. Hatte diese auch gewisse Vorteile gegenüber der Pulver-
kanone, so aber auch umständliche Nachteile! die Kosten
aber waren kaum billiger. Ein großes Geschütz mit der
nötigen Schießhütte kam auf etwa Fr. 509 zu stehen, dazu
kamen die Kosten der Bedienung und Versicherung der
Mannschaft. Der Schalltrichter war nun 4 Meter hoch

geworden. Erfolge waren aber festzustellen, so daß die
Versicherungsgesellschaften nach schweren Kämpfen den Prä-
miensatz, wenn Hagelschutz eingerichtet war. um 39 Prozent
senken mutzten. Besonders gut organisiert war der Hagel-
schütz in der Schweiz, in Frankreich und Italien. Statistische
Angaben liegen aus Frankreich vor. Innerhalb von 5 Ha-
gelschutzjahren betrugen die Schäden Fr. 367,999, gegenüber
6,5 Millionen Franken der vorhergegangenen 5 Jahre ohne
Hagelschutz.

Nach dem Jahre 1909 nahm sich die pyrotechnische
Industrie der Aufgabe an. Sprengkörper in die Hagel-
wölken zu jagen. Eine Bombe fand wenig Gefallen, weil
sie die Kanone als Schleudermaschine nicht ausschaltete. Mit
der Rakete gelang dies besser. In Deutschland wurde
eine solche hergestellt, ebenso in den genannten Ländern:
der Erfolg wurde als gut anerkannt. Schon damals fer-
tigte der schweizerische Pprotechniker Müller in Emmishofen
(Schweiz) eine brauchbare Rakete, deren Steighöhe Graf
Zeppelin, der in jener Zeit im nahen Eiersberg wohnte,
gemessen hat: die Höhe schwankte zwischen 399 und 1999
Meter.

Mittelst dieser Raketen, die Handelsartikel geworden
sind, wird heute in der Schweiz allerorts der Hagel
bekämpft. Gemeinden, landwirtschaftliche Organisationen,
Weinbergsbesitzer u. a. m. schießen bei Hagelgefahr ohne wei-
teres solche Raketen ab. deren Wirkungsgrad je nach der

Wetterlage etwa einen halben bis ganzen Quadratkilometer
umfaßt, in diesem Bereich also Bewegung in die Hagel-
schwangeren Wolken trägt. Wenn schon die ersten Hagel-

schlössen fallen und es wird dann erst eine Rakete abge-
schössen, so bewirkt die erreichte Luftbewegung nach der
Detonation, daß sich der Hagel in Schneelappen verwandelt,
um nach der zweiten und dritten Rakete sich ganz in Regen
aufzulösen. Werden die Raketen aber rechtzeitig abgeschossen,
so fällt nur Regen. Es ist beobachtet, daß innerhalb einer
Sprengwirkung kein Hagel niedergeht, während es außer-
halb der Zone hagelte. Auf einzelnen Strecken der Schweiz
werden bei Hagelgefahr daher von Kilometer zu Kilometer
diese Raketen abgeschossen. Natürlich gibt es auch in der
Schweiz Zweifler, die aber das Gegenteil der Wirkung
nicht beweisen können: die Zahl der Anhänger ist aber er-
drückend größer. Ilebergroße Hagelschlossen kann aber die
kleine Rakete nicht völlig auflösen, was ohne weiteres ein-
leuchtet.

Vergangenes Jahr schützten die Winzer im badischen
Kaiserstuhlgebiet ihre Weinberge mit Raketen mit bestem
Erfolg: selbst die Zweifler mußten damals feststellen, daß
es, während es rundum hagelte, in den durch Raketenfeuer
geschützten Gebieten nur regnete. Die Ausgaben für die
Raketen haben sich gut bezahlt gemacht. Karl Birne r.

Zu den Bildern. Aufgenommen sind die Bilder auf dem Platz
des Pyrotechnikers Müller in Emmishofen (Schweiz).

Das eine Bild zeigt die Größe der Rakete: Führungsstab und Spreng-
kapsel. Letztere reicht von der Spitze bis zur Hand der Tochter. Im Boden
steckt ein beliebiges Rohr als Führungsinstrument. Die Entzündung der
Sprengkapsel erfolgt entweder durch Reiberabzug (was bei schon nieder-
gehendem Regen anzuwenden ist), oder, wie im Falle des Bildes, durch
ein Streichholz, das die Tochter in der Hand hält. Das Abbrennen der
Rakete ist so leicht, daß es jedes Landwirtstöchterchen besorgen kann, des-
halb wählte ich auch dieses Fräulein zum Bild als weiblichen Kanonier.

Das andere Bild zeigt die Rakete im Abschuß während gewitterschwerer
Hagelstimmung. Die Rakete geht mit etwa 8b Meter Geschwindigkeit die
Sekunde aus dem Rohr. Das Bild zeigt die Rakete im Abschuß, etwa

Meter aus dem Rohr.
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