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76 3Uuftrirte fdjtoeiserifdje Ijanbtüerfer^eitung.

licp 50 ßtti. bief gemacht, aber man famt fie bei geringer
SBelaftung audj fdjtoädjer Raiten. 9Jîait famt noef) biegte

©djeibi'toänbe mit bem ©etitifd) ooit 15 bis 20 Km. Starte
tjerfteüen, inbem man jroifdjeu 23retterroänben einftampft
ober Riegel ^erftedt nnb biefelben nad) bem ïrocfueu »er=

mauert. 5)ie ©etöölbe auS ©djlaifenpifè merben wie bie

©etongemöibe fjergeftedt ; bodj empfiehlt eS fief», bie ©ewölbe

«om Kämpfer beiberfeitig beginnen!) feitfredjt 311m ©ewölbe»

rabiuS 311 ftampfen uni) tiirfjt «on oben nad) unten, ba

fjierburtf) eine fortwäfjrenbe nac^tf»eilige @rfd)ütterung ber

Lüftung entftept, roelcfje baâ SIbbinben beä ^ifèmateriatê
benadjtfjeiligt.

2)ie Störte ber ©ewölbe ift proportional ifjrer 2icfjt=

roeite, 35 bis 40 ©m. im @tf)eitel bei 5 SOÎ. Spannweite.
SDie ^intermauerungen werben auS bemfelbett SWaterial

fjergefteöt.
Sange würbe biefe Strt 9Kauerwerf nur für un«

widrigere Sauten »erwenbet; in ben legten 3)oei biâ brei

Satiren fjabeit inbeffett öerfdjiebene 9trd,iteften baêfelbe für
öffentliche nnb größere Sßriuatbauten oerwenbet nnb Souoier

ïjat tür3lid) bie Setlergewötbe beS neuen ©ebäubeS beS

Sßolyeipröfibiumä in Spon nat)e3U gati3 in biefer SBeife tjer=

gefteßt. Sor ber ütuSfüpnmg bot er ein fßrobegewölbe

beßufS llnterfucbung ber geftigfeit errichtet; baSfelbe bat
bei 6,3 m Spannweite 1,24 m tßfeifljöbe mit überlagern
aui Srudjfteinsßftauermerf unb feine fiintermauerung. ®ie
SBiberlager finb 0,8 m ftarf, baS ©ewölbe im Sdjeitel
0,45 111 nnb am Kämpfer 0,9 m ftarf. Sie SBibertager
unb baS ©eioölbe fitib bi3 3ur Oberfante beS lepteren mit
©rbe hinterfüllt. Srei SBodjeit nad) gertigfteltung ift baS=

felbe mit 2500 kg pro 1 qm Oberfläche belaftet loorben

unb ttad) lötägiger SBelaftung fjaben fiep Weber Sentungen
noch 3iiffe g^eigt.

fRacf)bem ba§ ©ewötbe wieber entlaftet war, Ijat man
im Sdjeitel einen Steiublocf «on etwa 600 kg aus 1 m
§ö(je auf baSfelbe Ijerabfaßen (äffen, oljtie baß ber Stoß
eine Sefrfjäbigung ber«or6rad)te.

Um baê ©ewölbe ljinfid)tlid) feiner geuerfidjerljeit 3U

prüfen, würbe unter ben Sdjeitel ein 7 cm im Quabrat
ftarfer ©ifenträger gebracht unb burd) ein Sdjmiebefeuer
mit ffllafebalg eine tjalbe Stunbe lang Weißglüßenb erhalten.
Sie ßJiaffe beS ©ewötbeä ift hierbei bis auf bic geringe

ßerftörung ber Oberfläche unoeränbert geblieben, benn eine

«or unb naef) ber fßrobe im Sdjeitel aufgebrachte Saft oon
3000 kg brachte in beibeit gaßen feine Spur «on [Riffen

heroor.
Souoier Jjatte »or 4 Sohren berartige ©ewölbe in bem

Srrenhaufe 311 Sron ausgeführt. Sie fpätere Anlage einer

§ei3img machte ein Saljr nachher mehrere Sur^6redjungen
beS SdßttdeumauerwerfS nöthig nnb man faitb baSfelbe fo
hart, baß mitStahlmeißel unb häuftet faum einsubringen war.

3n ber Sdjwe«3 ift ber Schladen=93etoit leßteS Saßr
burch §errn Slrdjiteft |jaitS Salj in Süridj mit ©rfolg
bei «erfdjiebeneit fReubauten 3ur Süuweubung gefommen.

^iir bie IDerfftatt.
Sorficßt bei $erwettbiing «01t Nußbaum=fyourniereu.

Sieben ben mit ber SJampffiifle tjergefteilten 5!uß6aum-3ourniercit,

melcpe in ber ©tärte Bon 8—5 mm in ben §anbel tommen, Werben

au« etwa halb fo bünne mit ber DtefferfpaÜmafdjme herßeftettte gour«
niere gefertigt. Um fo bünne Htbfd)nitte ijeroorbringen ju tönnen,

muß baS §0(3 Bot bem ©«neiben bur« Rothen mit ®ampf erwei«t
«erben. ÜBie ein .^raltiter" im „©«meij. @emerbeblalt° mitteilt,
bilbet biefeS Roheit ben ®runb für bie an Wöbein häufig loafjrge-

nommene Grf«einung, baß nad) einiget Seit bie bunlle Htufebaum«

botjfarbe («winbet, b. h- baß gournietung unb Politur bleidjen unb
bie «aralteriftif«e 8eitbnung ber ©truftur ihre ÜBirlung Berliert.

3ßuftrirte fdjwetjertfdje hanbroerfer'^eitung.

£roß ber mannigfachen Slortljeile, «eiche bie ©paltjountiere in 93ejug

auf %iflig(eit unb leichte Slnpajfung an baS Sllaferbilb bieten, mUffe
aus bem angeführten (jtrunbe in gewiffen gälten Bor ihrer tßerroenbung
gewarnt werben, ba bie mit ihnen fournierten SHBtiel mit ber Seit
bebeutenb an Sßerttj einbüßen.

(Sin einfaches fOlittel gegen aße ©robe «01t löerbretmuttg.
@0 wie man g<h Berbrannt (ob an gtühenbem Sifen ober mit

heißem UBaffer, Sittriol ic. bleibt [ich ganj gleich), iueht man fo fchnelt

wie mBgtich bie oerbrannte ©teile mit einem fetten Del ju beftreidjen

(ganj gleichgiltig, ob iörennBt ober anbereS Det, nur lein tpetroteum) ;
ift biel gefdjehen, fo ftreut man fein puloerifirteS ©at,i barauf. ©oltten
bie ©chmerjen nach einigen ©efunben noch nicht gewichen fein, fo

fange man wieber mit bem Del an unb [treue ©atj barauf wie ba§
erfte Dial, wonach bie ©chmetjen nicht nur weichen werben, fonbern
eä wirb auch fich feine 93Iafe jeigeii, both muß el jo jdjnett wie mBg«

lieh nach bem SJerbrenneti gej^ehen.

(Sin gute« Littel, uitt flechte fßinfel wieber hrnuChbar

311 matheit.
Sin gutes ÜRittel, um fchlecht geworbene tjiinfel, jogen. Schreib»

pinfel, wenn fie nicht mehr elajtifdj finb unb nicht mehr bie ©pitje
halten, brauchbar ju machen, ift baS folgenbe : Dlan fteett ben ißinjet
in Del, fiteicht benfelben fo einigemal über ein IjeigeS Gifen her, baß
bie §aare oon jeber ©eite ba§ Gifett berühren, unb tau^t bann ben

pinfel fchneltftenS in bereitftepenbeS faites SBaffer. ®er tfJinfel ift
bann oft beffer, als er e§ neu gewefen ift.

-4

SoitjcrOtniiig «on .^olj.
iltté ein gutes Wittel jur Rottfcroirung Bon fjoljwerf aller îtrt,

wie Retlergebätl in Staueteien u. f. w §opfenftangen, Saum»
pfählen u. bergt., hat (ich nach ber „©äd)f. Sanbrn. 3tg." tph«""'*
jinlläfung bewährt. ®ie SBfung wirb mit bem tßinfel aufgeftrichen,
am beften mit etwas 3infoji)b oermif^t. GS bilbet fich ben tßoren
beS §otjeS eine chemifche Derbinbung, welche atlmälig erhärtet unb
bem §oIje eine große ÜBiberftanbSfähigteit oerieiht. ®er Üluftrid)
wirb am Soriheithafteften fo oft wieberhott, als ba§ $0(3 noch oon
ber SBfung auffangt. 3e trodener baS §013 ift, bejto mehr nimmt
eS Bon ber SBfung auf ; am tßeften wirb bie Smprägnirung an warmen,
fonnigen Sagen im gteien Borgenommen. Gine berartige ißräparatioii
fchütjt bett' gemachten Grfahrungen nach bie §ötjer Bor Schwamm,
gäulniß unb SOurmfraß unb erhBtjt il)" §altbarfeit auf bag ®rei»
fache. ©0 tonferoirte pfähle, bie fonft alle 4—5 Satjre erneuert
werben mußten, hatten [ich 10—12 Statjte laug, weit beffer als bei
ber tßerwenbung Bon ÎEpeer. (Gtjem.'techn. Gentrat-illnj. ©. 485.)

(Sine ttene 9trt gnßglafur.
GS ift betannt, baß bie meiften gaßgtafuren, bie im fjanbel oor»

tommen, nur eine bebingie ÜBiberftanbSfähigteit gegen Säuren jeigen,
baß anbererfeitS eS fehr erwünfeht ift, $o<3gefäße mit einem innern
ülnftrid) ju Berfetjen, welcher leicht ju reinigen, alfo glatt, unb babei
haltbar ift. 3n ber ,3eitfchrift f. lanbw. ©ewerbe" wirb nun ber
beaehtenBwerthe SJorfdjtag gemacht, einen Sad anjuwenben, ber ätjn»

li^ 3ufammengefeßi ift, wie jener unübertreffliche, mit bem bie Çotj-
Waaren auS Sapan unb Gl)'»" übersogen finb. StodneS §otj wirb
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mit einer ©d)idjt thierifchen tötuteS angeftricheu, beffen Serum jum
®heil 00" ber ^oljfafet eingefogen wirb, wäfjrenb bie Oberfläche fich
ebpnfatlS mit Serum unb ben rottjen SBtutförpercheii übersieht. ®e»
fonberS beim Grwärmen wirb fo eine fehr sähe, fefte Ülnfttidjmaffe
erhalten. Um aber biefelbe noch bedfähiger su machen, Oerfährt man
in folgeuber Hirt: 2 @emid|tSthei<e gebrannter ©ppS unb 1 ®cwid)t§»
ttjeil fein puloerifirter HlSbeft merben innig gemengt unb mit fo oiel
frijehem Ochfenbtut oerrührt, baß bie Waffe eine bide, aber mit bem
hJinjet itreid)bare ®ide, ähnlich bider Delfarbe annimmt. ®a§ §013,
Welches burchauS troden fein muß, wirb bamit gleichmäßig übersogen
unb ber Hlnftrid) einfach tcodnen getaffen. 9lach einigen ©iunben
gefdjieht ber jroeite Inftriih barüber, unb ift eS oortbeittjaft, biejem
einen gans geringen 3ufaß oon SeinBtfirniß su geben. äBiü man
fdjnetl trodnen, fo hängt man ein 53ecfen mit gtühenben Çoljtohlen in
baS ©efäß, bod) barf bie SBärme nur mäßig fein unb ift eS oorsu»
Sießen, in einem trodnen, Warmen 9laume bie ©efäße einige ®age
flehen 3« taffen. Slot bem ©ebraudie erhitjt man baS ©efäß mit
®ampf unb läßt eS bann mieberum auStrodnen. ®ei richtiger I8e»

hanblung wirb bie ©chicht feft haften unb niemals Dtiffe seigen ober

gar abfpringen. Gin berartigeS ©efäß, welches sum Rodjen oon
©tärfe mit ©chWefetfäure biente, ßeigte noch nach 9 Wonaten ben Hin«

ftridj gut erhalten, ja [ogar fefter geworben; nur an ber ©teile, wo
ber ®ampf mit siemlicher Rraft anbauernb wirfte, war ait ber ©chicht
etwas ©ubftansoertuft wahrnehmbar, bodj hotte baS §ots noch immer-
hin genug Ueberjug, um miberftanbSfähig gegen ben Ginfluß ber
©äure su fein. ®a baS iöerfahren ein äußerft billiges ùnb einfaches
ift, bie angewanbten Stoffe au« gans unf«äbti«er Ülatur finb unb
Weber auf ©eru« 110« ©efchtnad ber bamit in Detührung gebrachten
glüffigteiten mitten, eignet eS fi« ebenfo gut für Brauereien, Bren»
iteteien, ©tärtefabriten, loie für anbere berartige ©ewerbe, bei benen
§oljgefäße bem Ginfluß oon Säuren auSgefetjt finb. ®iefe Hlnflri«8»
tnaffe eignet fich oiet(eid)t au« für golsbauten. ißrobiren!

tlm Snßfen, Stempel ic. 31t ßärten,
gibt ber „Gngtifh We«anit" folgenbe Hlmoeifung: ®ie größte
©«roierigfeit beim ©ärten oon fffiertjeugen befteht hauptjä«ti«.barin,
baß fee ß« oerbrehen ober auS ber richtigen Haltung gerathen,
bann aber au« (bejonberS wenn fie groß finb) üliffe friegeii. ®teS
joli nun auf folgenbe fffleife oermieben werben : Bor HlUem tefe man
fi« ben ©labt forgfam ans unb nehme nur ben beften mit einem
mittleren Rom (ein feintörniger Stahl bri«t Iei«ter als ein grob»
Weniger, er nimmt jraac einen j«är[eren Üianb an. fami aber ni«t
bem ®rude SBiberftanb tciften, ber bei einem 3apfen ober einem
Mitunter erforbertid) ift). ®ann muß man ben ©tabt centtiren, bie
©lühfpähne abbreßeu unb erweichen. ®ieS teßtere hat sum 3«ede,
ba§ Rom glei«mäßig 311 machen, tuaS ui«t mBgli« wäre, wenn
man ihn no« mit ben ©tühfpäbnen batau erraei«en wollte. ®aS
Gnoeidjen gef«iel)t babur«, baß man bie Hlrtitel in ein Stüd ©aS»
röhre tfjut, biefe 9iöf)re bann mit f«miebeeifernen geilfpäßiien auS'
füllt, fie an beiben Guben mit Seljm oerfchließt, baS ©anje jur
fRothglutb erhipt uub bann jehr langfam abtiihien läßt, inbem man
es über 9la«t in ber Hlj«e liegen läßt. Hluf fol«e Hirt wirb ber
Stahl ießr wei« unb fein Rom gleichmäßig. Dia« bem Grmei«en
brebe man bie Hlibeit ab, wobei mau Dba«t geben muß, baß fie
ni«t gebogen ober anSgeftredt wirb, weil, wenn ber Stahl gebogen
ober gehämmert wirb, baS Rorn au einer SteQc bi«ter wirb als
an ber auberu. ^Herauf muß man härten, inbem man ben betref»
fenben .Hlrtitel erft, ein wenig über einer ©aS« ober anbeten glamme
erhipt unb ipn bann ganj unb gar mit einer Wi(«ung oon Gaftit»
feife unb Sampenruß beftrei«t, bamit feine SRänber nicht oerbrennen.
®ann oerfetjaffe mau fi« eine bide Gifenrôhre (etwa 2 3oU im
®ur«ineffet mit einer '/fälligen Bohrung) ®ie|"e füüt man bann
mit Sapfeu, fRäumern uub ^lotjtohtenmeht auS, oerf«ließt fie an
beiben Gnben mit ßehm unb bringt fie in ben Ofen, wo ße ge-
legentli« umgewenbet wirb, bis fie glei«mäßig bis ju einer tirf«.
rothen ©luth erhipt ift. Wan muß fie bann oorß«tig auS bem
getier herausnehmen, ein Gnbe Bßnen unb ben Snfjalt in eine 2ö»

fung »on SBaffer, Ghloruatrium unb falpeterfaurem Gijeuopib fallen
taffen, ioe(«e SBfung auf einer Temperatur »on 60° erhatten wer»
ben muß. $ie gehärteten Hlrtitel müßen wenigftenS eine Biertel«
ftunbe liegen gelaffen merben, ehe fie entfernt werben bütfen. ©ei
biefer Hirt beS ipärtenS erhält man ben Stahl »on g!ei«mäßigem
Rorn unb »erhütet feine Djtybation währenb beS GrhipenS; wirb
jeber ®h«il j" glei«er 3«'t «hipt, jo »erhinbert man bas Betbiegen
in heißem 3"ftanbe. (Se«nifer)
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Widerlager^
sind 0,8 m stark, das Gewölbe im Scheitel

0,45

i^un^

Kämpfer 0,9 m stark.

^
^ie ^Widerlager

Kir die Werkstatt.

Ein einfaches Mittel gegen alle Grade von Verbrennung.

Ein gutes Mittel, nin schlechte Pinsel wieder branchbar

zu machen.
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78 3Uuftrirte frfitüetjertfcfte f)anbœerfer=<5eitung.

Sebndiung mit (StfeiiuicJIbletf).

©ut ausgeführte ©ifenwellblechbächer 6ei»äf)reti fief) gut. ®er
§aupt»or3ug, weldjen bie SRetalïbedungen »or ben ®edungen mit
natürlichen ober fünftlidjett Steinen »orau® haben, beruht in ber SJtög»

lidjfeit, größere Stäben al® bei jenen SRaterialien in sufammenhängen.
ber SOeije b. i. oljne gugen herfteilen 3U tonnen, ba im ungemeinen
bie ©üte einer ®ad)bedung um fo größer fein roirb, je tocniger
Stetten in berfetben oorhanben finb, an melden äßinb unb SBetter

mit Srfolg angreifen fönnen. ©in jtoeiter SBortfjeil liegt in ber rela»

tioen fjeuerfic^erfjeit, ein britter in ber geringen fReparaturbebürftigfeit
ber SJletaflbedungen, unb ein »ierter in ber greifeeit, mit ber ®ad)=
neigung auf jefjr tteinc SRafee — faft bi® jur £orijontalität — her*

abgehen unb baburd) bie ®achfläd)e ertjeblic^ rebujiren 3U tönneu.
Um gegen rafdje Ojgbation gefdjtifjt 3« fein, bebarf ba® ©ifen ent»

Weber cine§ Iteber'uge® mit anberen SJtetaHen, (8int, 3inn, '-Blei),
ober eine® garbenanftrid)e®. ®a fiel) bie SSer3innuug ber eijenten
®ad)biecf)e nidjt b:wä()rt tjat, ba® SSerbteien berfetben nur geringen
Sdjutj gewährt, finbet bie retatiu billige SBersinfung ber erfteren all»

gemeine 3lnwenbung; at® fchütjenbe garbenanfirid)e finb SRennige, 3l§»

phalifirniß, Oetfarben, Tljeer» unb 3Cf)eerpräparate in ©ebraud). ®a§
©ifenwellbled) roirb in Tafeln oon 1,5 bi§ 3,0 m Sänge bei 0,60 bi®

0,90 m Sreite unb 0,6 bi® 1,0 mm Starte in ben .Çanbet gebracht ;

bie SBortfjeile ber SBetlung ber ®ad)bled)e befteljen in »erme()rter Trag»
fätjigteit ber tetjteven, îonsentrirter 3lbfüßrung be® Sßaffer® 00m ®adje
unb baburd) ' beroirfte ©ntlaftung ber gugen, foroie SBewirfung eine®

unjdjäblidjen 3lu®gleidj® oon ülenberungen ber ©röfee, welche burd)
Temperaturroed)fe( in ber ®ad)becfung erzeugt werben. ®ad)bedungeri
mit SBeflbted) bebürfen baljer nicht notfewenbig ber »orljerigen Scfea»

tung ber ®ad)fläd)en mit SBrettern, jonbern finb mit gelten ober

Satten ausführbar. ®ie Ueberbecfung ber Tafelränber, beren Sßer»

biubung burd) Stielen bewirft roirb, beträgt etwa 5 cm. ®a® SSe»

feftigen ber Tafeln auf ber Sdjalung «. erfolgt am beften burd)

§acfeu an ber Unterfeite, weniger gut ift bie 33efeftigung burd) Stage*

luug am oberen ©übe ber Tafeln. ®ie ®äd)er lanbwirthfdjaftlicher
©ebäube, namentlid) ber Sdjeunen unb 31ief)ftätte, beren Stäume unb

SBobengelaffe 3ut 3lufbewn()rung oon Sereatien, §eu ober gutterOor»
rätljen benußt würben, hülfen nur mit ©ifenroettbted) auf bidjter
SBretterfdjalung eingebeeft werben, um ber burd) ba® gute SBännelei«

tungSoermögen ber SBledje erzeugten ©ntftefeung 001t Konbenfation®*

feudjtigfeii (Sdjroißen unb 3lbtropfen) »orsubeugen. ®ie Soften ber

SBebarfjung mit ©ifenioetlbled) anlangenb, finb pro gm ®ad)flärf)e mit
Schalung, je nach Stärte ber '-Bleche unb ber Schalbretter 3,50 bi®

5 SJtt. ansunehmen, wäßrenb 1 qm Kronenbad) mit Sattung mit
4 SJlf., unb 1 qm ijjolsscmentbad) infl. gefpunbeter Schalung unb

Klempnerarbeit nebft SJtaterial mit 3,50 SJtt. 3U »eranjd)lagen finb ;

oon Einfluß auf bie Koften ber SBebacßung finb jeboch bie Unter»
jehiebe ber, ben »erfchiebenen ®edmaterialien entfprechenben ®ad)*
neigung: biefe ()at beim ©ifenblechbach ','e, beim Kronenbadje "/s unb
beim #ol33ementbad)e ber ©ebäubetiefe 3U entjpredjen, fo baß,

wenn bie mit fjolssemeut eingebedte glädje 18 beträgt, biefelbe mit
©ijenroeltbled) »etfehen, minbeften® 19 unb beim giegetfronenbadje S3

betragen bürfte. (SSaurath Snget.)

„Safdjtitt" fiir SBaflCtt^atfierarbeitcit.

®er hoppelte 3wed be® Kitten® bei ber ©runbarbeit be® 3Sßagen=

lädieren®, einmal Sicherung be® Ipolse® burch genauefte® hluffucßen

alter in'® gnnere beâfetben führenben tleinen Deffnungen unb jorg»

fältige® 58erfd)ließen berfetben, unb sweiten® §erfte(tung einer gleid)»

mäßigen ebenen Oberfläche, um bie Schönheit ber Sadierung nid)t
burd) ©infinten be® Sade® in fteine SBertiefungen beeinträchtigen 3U

lajfen, f;at 3ur 3lnwenbung »erfchiebener ÜJtaterialien unb SJtethoben

geführt, ©in fold)e§ SJtaterial ift ber fog „3Bafcf)litt", ber feinen
Stamen oon ber ©igenfehaft erhatten hut. fid) glatt 3U einer bünnen

Schicht Oerroafchen 3U taffen, unb ba berfelbe nidjt überall betannt,

feine ülnwenbung inbeß außerorbentlidj nütjtid) unb ßeiterfparenb ift,
jo bürfte e® manchem Sadierer erroünfcht fein, etwa® Stäl)ere§ barüber

3U erfahren. S8orau§3ujd)iden ift, baß biefe Kitt» unb S3erwafch»9Jte»

thobe bie 3lnroenbung bc® Spachtel» ober Schteifgrunbe® auf SCafeln

3u erfetjen nidjt oermag, bagegen 3um ©lätten oon ©eftellen, SRäbern

unb Seiften fich Oorsügtich bewährt, audj auf gtäd)en angeroenbet
werben fann, bei welchen e§ fich um oberflächliche SJefeitigung rauher
Slußenfeiten ober güOen oon gieren hanbett, ohne Slnjpruch auf be»

fonbere geinljeit.

®ie SBereitung ift nad) bent „©entralblatt für SBagenbau" fol»
genbe: Uinöra ober SRehbraun wirb mit Oelfirnijj unb entfprechenbem

Siffati»3ufaß auf SJtüfjle ober SReibftein 3U einer biden garbe gerieben
unb mit trodenein ungebrannten Kienrufe bi® 3ur Konfiftens eine®

gefefemeibigen Kitte® grünblich burdjgearbeitet. SOtit biejent Kitt, ber

fid) fefjr leicht unb bequem 6ehattbeln läfet, werben 3unächft alle Södjer
unb gugeti gefüllt unb aufeerbem auf SRäbern unb ©eftellen ober po=

röfetn §013 hie unb ba einjelne Streifen unb Sßarticn bünn mit beni

Kittmefjer aufgetragen. ®a§ nun folgenbe SBerroafcheit mufe gefcheljen
beoor ber Kitt troden geworben. SRan nimmt 3U biefem Sloed ein
fleine® ©efäß mit Sffiaffer, in welche® man einige Sropfeit Terpentinöl
gegoffen, taucht bie ginger ein unb oerwäfd)t bie getitteten Tfeeile 311

einer mit einem gleichmäßig biden llebequge üerfeljenen gläd)e, welche

nad) Trodenroerben mit feinem Sanbpapier abgerieben unb bann mit
ber gewiinfrijtcn garbe geftridjen wirb. Sffio anßufommen ift, 3. SB.

bei geigen, ©eftellen unb Seiften tarnt man fid) auch eirieS etwa® ab*

genügten SBorftenpinfel® 3unt SBerwafdjett bebienen, um bie ginger 3U

fdjotictt. ©inige Uebung roirb nöthig fein, um bei betn SBafdjen über
eine größere gläche f)in ben Kitt nicht wieber au® ben Sßertiefungen

mit3unef)men, bod) erlernt fid) ba® jeljr balb. Oer §aupt00t3ug be®

SJBafd)tüt® liegt in ber bebeutenben Seiterfpamiß gegenüber anbereu

5Serfa()rung§arten.

^lusfteüungstpcfen.
3Ürtd|. OieSJJtäne unb Koftenooranjchläge für eine in Sürid)

3u erbauenbe .§alle für eine permanente ©ew erbeauSftel-
lung finb bi® in'® ©injelne aufgearbeitet, jebod) ift ba® 3um SBau

nöthige ©elb nod) nicht beifammen. ®ie Stabtgemeinbe wirb fid)
mit gr. 100,000 beseitigen; bie übrigen 80,000 gr. fotlen burdj
Sltticnjeidjnung aufgebracht werben.

2ïît53eIIm.
Unntöglicf). ©in Küfer betlagte fich «int® Stage® bitter über

bie gtofee Sparfamteit ber Oorfbetoohner, bie immer nur bie alten
Sachen auSbefferu ließen unb nidjt® Steue® gebraudjten. „6® geht
am ©nbe nod) fo weit", jagte er, „baß fie mir bie alten Spunblödfer
bringen unb neue gäfjcr barau® gemadjt ha^" wollen."

23rteftt)ecfyfel für
J. W., BJbld)itftU. ©ute Se()rmeifter für bie gabrifation feine»

Kotbwaaren werßen Sie woljl am beften au® Dberfranten her tommen
lajfen. Söenben Sie fich tu ber gansen Stugelegenheit mit einem ber
taillirten gragenfchenia an tperrn SRr n 01b, Oireftor ber St.
©a 11 if d) en K or bf ledjt erei in St. ©allen, ber im Stanbc
ift, gljnen genauefte ÜluSfunft 3U geben. Sefen Sie aud) bie gefrönte
SPreiSjchrift oon Sllrnolb & 3üblin Sul3berger über bie Einführung
unb SBeiterentwidlung ber Korbflechterei in ber Sdjweiß (SBeriag »on
§uber in grauenfelb).

J. Tli.,SHiebbad). ®a§SBerf „OieSlrbeiten b. Scfeloffer®"
(I. golge. Seidjt ausführbare Sdjloffer» unb Schmiebearbeiten für
©itterwerf aller SRrt, Oon 6. 31. '-Böttger unb 31. ©raef, 24 golio»
tafeln, im SBeriag Oon SB. g. Sßoigt in Sffieimar, SjJrei® 10 gr.) tönnte
Sfhnen bie beften Oienfte leiften; benn bie® SBitberwert enthält SRufter
3u Thoren, Tljüren, güßungen, ©elänber für SBrunnen, .fjöfe, ©ärten,
SBtiiden, ©räber rc. in feljr gejjhntadoollen Oeffin®.

F. II., £)ir§lanbett. ©tue fçhroeijerif^e girma, bie fotib
fdiroar3 attgeftrichene Sdjreibtafein »on ©ifenblech
liefert, fennen wir nid)t; bagegen ift Sljuen »ielleid)t mit fotgenbem,
ber „Schroeiser gnbuftrie3tg." entnommenen SResepte gebient:

„Künftlidje Sd)ieferbefleibung oon ©ifentafetn, 3intblech unb
SfJapiet'SPappe. ®ie leichte Serbred^lic^feit oon gewöhnlichem Schiefer,
3ur gabrifation oon Schreibtafeln, ®ad)bebedungen rc., rief einen
Snbuftrie3weig „bie Kunftfchieferfabvifation" in® Seben, Welche nod)
oieljeitig al® gabrifation®gel)eimnife bctradjtet wirb. SRetaBble^e
werben mit einer Bünnen fd)iefecä()ntidjen SRaffe fo übersogen, bafe fie
hinfichtlid) iljre® äußeren 3lnfef)en® oon Schiefer faum 3U unterfcheiben
finb. ®a® ÏBefentlichfte bieje® Uebersuge® befteht au® einer Kompo»
fition oon feinft geriebenem Schiefer, SRufe (Kienruß) unb einer Sffiaffer»
gla®löfung oon gleichen Tljeilen Kali» unb Slatronwaffergla® »on 1,25
fpes- ©eroid)t. — ®a® SBerfahren felbft, welche® »orsügliche SRefultate
liefert, beftefet in folgenbem:

„3unä^ft bereitet man fich bie SOßafferglaSlöfung, inbetn man
gleiche Tljeile fefte® Kali» unb Slatronwaffergla® fein 3erftößt, mit ber
6* bi® 8-fad)en SRenge weichen glufewafjer® übergießt unb 1*/, Stun»
ben im Sieben unterhält, moburd) ba® SBaffergla® »otlftänbig gelöft
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Bedachung mit Eisenwelllilech.

Gut ausgeführte Eisenwellblechdächer bewähren sich gut. Der
Hauptvorzug, welchen die Metalldeckungen vor den Deckungen mit
natürlichen oder künstlichen Steinen voraus haben, beruht in der Mög-
lichtest, größere Flächen als bei jenen Materialien in zusammenhängen,
der Weise d. i. ohne Fugen herstellen zu können, da im Allgemeinen
die Güte einer Dachdeckung um so größer sein wird, je weniger
Stellen in derselben vorhanden sind, an welchen Wind und Wetter
mit Erfolg angreisen können. Ein zweiter Vortheil liegt in der rela-
tiven Feuersicherheit, ein dritter in der geringen Reparaturbedürstigkeit
der Metalldeckungen, und ein vierter in der Freiheit, mit der Dach-
neigung auf sehr kleine Maße — fast bis zur Horizontalität — her-
abgehen und dadurch die Dachfläche erheblich reduziren zu könne».

Um gegen rasche Oxydation geschützt zu sein, bedarf das Eisen ent-

weder eines Ueber-uges mit anderen Metallen, (Zink, Zinn, Blei),
oder eines Farbenanstriches. Da sich die Verzinnung der eisernen

Dachbleche nicht bewährt hat, das Verbleien derselben nur geringen
Schutz gewährt, findet die relativ billige Verzinkung der ersteren all-
gemeine Anwendung; als schützende Farbenanstriche sind Mennige, As-
phaltfirniß, Oelsarben, Theer- und Theerpräparate in Gebrauch. Das
Eisenwellblech wird in Tafel» von 1,5 bis 3,0 m Länge bei 0,60 bis

0,90 m Breite und 0,6 bis 1,0 mm Stärke in den Handel gebracht,-
die Vortheile der Wellung der Dachbleche bestehen in vermehrter Trag-
fähigkeit der letzteren, konzentrirter Abführung des Wassers vom Dache

und dadurch bewirkte Entlastung der Fugen, sowie BeWirkung eines

unschädlichen Ausgleichs von Aenderungen der Größe, welche durch

Temperaturwechsel in der Dachdeckung erzeugt werden. Dachdeckungen

mit Wellblech bedürfen daher nicht nothwendig der vorherigen Scha-

lung der Dachflächen mit Brettern, sondern sind mit Festen oder

Latten ausführbar. Die Ueberdeckung der Tafelränder, deren Ver-
bindung durch Nieten bewirkt wird, beträgt etwa S em. Das Be-

festigen der Tafeln auf der Schalung ?c. erfolgt am besten durch

Hacken an der Unterseite, weniger gut ist die Befestigung durch Nage-

lung am oberen Ende der Tafeln. Die Dächer landwirthschaftlicher
Gebäude, namentlich der Scheunen und Viehställe, deren Räume und

Bodengelasse zur Ausbewahrung von Zerealien, Heu oder Futtervor-
rathen benutzt wurden, dürfen nur mit Eisenwellblech auf dichter

Bretterschalung eingedeckt werde,i, um der durch das gute Wärmelei-

tungsvermögen der Bleche erzeugten Entstehung von Kondeusations-
feuchtigkeit (Schwitzen und Abtropfen) vorzubeugen. Die Kosten der

Bedachung mit Eisenwellblech anlangend, sind pro gm Dachfläche mit
Schalung, je nach Stärke der Bleche und der Schalbretter 3,SV bis
5 Mk. anzunehmen, während 1 <zm Kronendach mit Lattung mit
4 Mk., und I czm Holzzementdach inkl. gespundeter Schalung und

Klempnerarbeit nebst Material mit 3,50 Mk. zu veranschlagen sind;
von Einfluß auf die Kosten der Bedachung sind jedoch die Unter-
schiede der, den verschiedenen Deckmaterialien entsprechenden Dach-
neigung: diese hat beim Eisenblechdach '/g, beim Kronendache ^ und
beim Holzzementdache der Gebäudetiefe zu entsprechen, so daß,

wenn die mit Holzzement eingedeckte Fläche 18 beträgt, dieselbe mit
Eisenwellblech versehen, mindestens 19 und beim Ziegelkronendache 23

betragen dürfte. (Baurath Engel.)

„Waschkitt" siir Wagen-Lackierardeiten.

Der doppelte Zweck des Kittens bei der Grundarbeit des Wagen-
lackicrens, einmal Sicherung des Holzes durch genauestes Aufsuchen

aller in's Innere desselben führenden kleinen Oefsnungen und sorg-

fältiges Verschließen derselben, und zweitens Herstellung einer gleich-

mäßigen ebenen Oberfläche, um die Schönheit der Lackierung nicht

durch Einsinken des Lackes in kleine Vertiefungen beeinträchtigen zu

lasten, hat zur Anwendung verschiedener Materialien und Methoden
geführt. Ein solches Material ist der sog „Waschkitt", der seinen

Namen von der Eigenschaft erhalten hat, sich glatt zu einer dünnen

Schicht verwaschen zu lassen, und da derselbe nicht überall bekannt,

seine Anwendung indeß außerordentlich nützlich und zeitersparend ist,
so dürfte es manchem Lackierer erwünscht sein, etwas Näheres darüber

zu erfahren. Vorauszuschicken ist, daß diese Kitt- und Verwasch-Me-
thode die Anwendung des Spachtel- oder Schleifgrundes aus Tafeln
zu ersetzen nicht vermag, dagegen zum Glätten von Gestellen, Rädern
und Leisten sich vorzüglich bewährt, auch auf Flächen angewendet
werden kann, bei welchen es sich um oberflächliche Beseitigung rauher
Außenseiten oder Füllen von Poren handelt, ohne Anspruch auf be-

sondere Feinheit.

Die Bereitung ist nach dem „Centralblatt für Wagenbau" fol-
gende: Umbra oder Rehbraun wird mit Oelsirniß und entsprechendem

Sikkativzusatz auf Mühle oder Reibstein zu einer dicken Farbe gerieben
und mit trockenem ungebrannten Kienruß bis zur Konsistenz eines

geschmeidigen Kittes gründlich durchgearbeitet. Mit diesem Kitt, der
sich sehr leicht und bequem behandeln läßt, werden zunächst alle Löcher
und Fugen gefüllt und außerdem auf Rädern und Gestellen oder Po-
rösem Holz hie und da einzelne Streifen und Partien dünn mit dem

Kittmesser aufgetragen. Das nun folgende Verwaschen muß geschehen

bevor der Kitt trocken geworden. Man nimmt zu diesem Zweck ein
kleines Gefäß mit Wasser, in welches man einige Tropfen Terpentinöl
gegossen, taucht die Finger ein und verwäscht die gekitteten Theile zu
einer mit einem gleichmäßig dicken Ueberzuge versehenen Fläche, welche

nach Trockenwerden mit feinem Sandpapier abgerieben und dann mit
der gewünschten Farbe gestrichen wird. Wo anzukommen ist, z. B.
bei Felgen, Gestellen und Leisten kann man sich auch eines etwas ab-

genutzten Borstenpinsels zum Verwaschen bedienen, um die Finger zu
schone». Einige Uebung wird nöthig sein, um bei dem Waschen über
eine größere Fläche hin den Kitt nicht wieder aus den Vertiefungen
mitzunehmen, doch erlernt sich das sehr bald. Der Hauptvorzug des

Waschkitts liegt in der bedeutenden Zeitersparniß gegenüber anderen

Verfahrungsarte».

Ausstellungswesen.
Zürich. Die Pläne und Kostenvoranjchläge für eine in Zürich

zu erbauende Halle für eine permanente Gew erbeausstel-
lung sind bis in's Einzelne ausgearbeitet, jedoch ist das zum Bau
nöthige Geld noch nicht beisammen. Die Stadtgemeinde wird sich

mit Fr. 1VV.VVV betheiligen; die übrigen 3V.VVV Fr. sollen durch
Aktienzeichnung aufgebracht werden.

Miszellen.
Unmöglich. Ein Küser beklagte sich eines Tages bitter über

die große Sparsamkeit der Dorfbewohner, die immer nur die alte»
Sachen ausbessern ließen und nichts Neues gebrauchlen. „Es gehl
am Ende noch so weit", sagte er, „daß sie mir die alten Spundlöcher
bringen und neue Fässer daraus gemacht haben wollen."

Briefwechsel für Alle.
ck >v., Melchnau. Gute Lehrmeister sür die Fabrikation feine-

Korbwaaren werden Sie wohl am besten aus Obersranken her kommen
lassen. Wenden Sie sich in der ganzen Angelegenheit mit einem der
taillirten Fragenschema an Herrn Arnold, Direktor der St.
Ga l l is ch en K or bflechterei in St. Gallen, der im Stande
ist, Ihnen genaueste Auskunft zu geben. Lesen Sie auch die gekrönte
Preisschrist von Arnold sr, Züblin-Sulzberger über die Einführung
und Weiterentwicklung der Korbflechtern in der Schweiz (Verlag von
Huber in Frauenseld).

4l.Ib.,Niesbach. DasWerk „DieArbeiten d. Schlossers"
(I. Folge. Leicht ausführbare Schlosser- und Schmiedearbeiten für
Gitterwerk aller Art, von CA. Böttger und A. Graef, 24 Folio-
taseln, im Verlag von B. F. Voigt in Weimar, Preis 10 Fr.) könnte
Ihnen die besten Dienste leisten; denn dies Bilderwerk enthält Muster
zu Thoren, Thüren, Füllungen, Geländer für Brunnen, Höfe, Gärten,
Brücken, Gräber -c. in sehr geschmackvollen Dessins.

Ii., Hirslanden. Eine schweizerische Firma, die solid
schwarz angestrichene Schreibtafeln von Eisenblech
liejert, kennen wir nicht; dagegen ist Ihnen vielleicht mit folgendem,
der „Schweizer Jndustrieztg." entnommenen Rezepte gedient:

„Künstliche Schieferbekleidung von Eisentafeln, Zinkblech und
Papier-Pappe. Die leichte Zerbrechlichkeit von gewöhnlichem Schiefer,
zur Fabrikation von Schreibtafeln, Dachbedeckungen ?c., rief einen
Industriezweig „die Kunstschiefersabrikation" ins Leben, welche noch
vielseitig als Fabrikationsgeheimniß betrachtet wird. Metallbleche
werden mit einer dünnen schiesecähnlichen Masse so überzogen, daß sie

hinsichtlich ihres äußeren Ansehens von Schiefer kaum zu unterscheiden
sind. Das Wesentlichste dieses Ueberzuges besteht aus einer Kompo-
fition von feinst geriebenem Schiefer, Ruß (Kienruß) und einer Wasser-
glaslösung von gleichen Theilen Kali- und Natronwasserglas von 1,25
spez. Gewicht. — Das Verfahren selbst, welches vorzügliche Resultate
liefert, besteht in folgendem:

„Zunächst bereitet man sich die Wasserglaslösung, indem man
gleiche Theile festes Kali- und Natronwasserglas fein zerstößt, mit der
6- bis 8-fachen Menge weichen Flußwassers übergießt und 1'/, Stun-
den im Sieden unterhält, wodurch das Wasserglas vollständig gelöst
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