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18 jüuftrirte fcßtoeigerifcße ^anbœerfer^ettung.

Ijergeftettt it. f. f. 3« einen mittleren ©dritten geßen

126 Sapitättßen auf einmal. Sotten fcßrägtaufenbe
SLreppenbocfeu ßergeftettt roerben, fo mirb baS §0(3 fdjrcig
eingefpannt. Duaber, Sterne, äJtufterfcßeiben, tßietecfe,

Secfeuoergieruttgen, SOtöbetauSpuß merben auf einer 3tf)eit=

fcßeibe, bie im Scßtitten befeftigt mirb,
medjattifcß oßne 33enußung 001t Seßabtonen

erzeugt. Sebe anbere Ijaßneinftettung ergibt
aubere SOtufter itt taufenbertei formen, bie

alte untereinanber, meit aus ben ©runb»
formen, SreiS unb SSierecf, entftanben, jum
ßufammeiifeßen ber mannigfacßften giguren
paffen. Stöirb ber Schlitten feftgeftettt unb
ber Surbelßub auêgefcEjattet,
fo entfiedert ßoßt gefragte
©egenftänbe, meiere, menn
Heiner Surbelßub mit ein»

gefteftt, ßoßt otiat ausfallen.
28enn ber Scßtitten ftdf) auf
unb itieber beroegt unb gleich»

geitig bureb ©inftettung eine?

HebetS bie ertuäßnte Sßeit»
fcfjeibe bemegt mirb, fo ent»

ftef)en Surtien, Scßteifen,
Stattformen, Doate u. f. ro.,
toeteße teßtere, menn ber Sur»
betßub entfpredjenb naeßge»

ftettt mirb, immer eiitS in
baS anbere gefraiêt merben
fönneu. Stußerbem arbeitet
bie äRafcßitte audj mit Sopffraifer unb Scßabtonetifüßrung,
mobureß gefdjloeifte ©egenftänbe, gefdjmungette Sinien ßer»

gefteftt merben. geftftettung beS ScßtittenS bei Dotation
ber Sßeitfcßeibe ergibt Sreife, Scßrägfteftung be§ Support»
betteS fonifcß gefrailte ©egenftänbe.

Sie üftafeßine fcßeiitt bagu berufen, eine neue
©roßiitbuftrie beröorgubringen, ba bie maffenfjafte

©rgeugung fabrifmäßig bergeftettter Hotgbitbßauerartifet eine
große ©rteießterung für alte einfeßtägigen ©emerbe unb bie
äftögtießfeit einer reidjen unb bittigen StuSfdjmüdung
un f er er SB oßu räume ic. bietet. SDer Sünftter faitn
mit bem Scßnißerftaßt bie ©rgeugniffe tierfdjöitern, obue

erft iniibfam bie ©runbformen
mittetft Säge, Höbet unb fyeite,
mie bieS bisßer gefd)aß, ber»

|-fte(ten gu muffen. 'Sie fRebaf»

tion ber „Hotginbuftriegeitung"
fagt: „SBir bemerfen au§=
brücftidj, baß mir uns an
Ort unb Steile tion Stttem
perföntieb iibergeugt ba»
ben unb baß tiorfteßenbe
Sarftettung in feinem
fßiinfte übertreibt, fou»
bertt eber gu roenig atS
gu tiiet fpgf."

Sie iüiafdjine ift in Sßätig»
feit gu feben bei ,§errti Sltbin
fyifdjer, Seipgig, Sarotinenftraße
20 b, mo gteießgeitig ein großes
SOhiftertager auSgefteltt ift. §Ib=

" bilbuitgen ber Hotg Strbeiten

(Sidjtbrud) fönnen in unferer
©i'pebition in St. ©alten in
Stugenfcßein genommen merben.

Stud) tiermeifen mir auf eilte

begiigtieße Stbbitbung in unferer
ßeutigen Stummer. 55er fßreiS ber patentirten Sftafcßitie

ift 4500 ©tail unb loir batten es für ftug, mit ber Stn»

feßaffung nießt gu fäumen, bie am beften tion Sjßreiner»
Oer einen ganger ©emeinben ober 93egirfe gemeinfam ge=

madjt mirb.

§efyru>erfftätten, ^adifcfyulert, ^anöfertigfeitsunterricfit.
Ser SSorftanb beS gürdjerifdjen fantonaten ©emerbe»

oereinS ßat ben Seftionen im Saufe bes oerftoffenen ffaßres
unter Slnberem einige fragen gur SSerneßmtaffung tiorgetegt:
1) über bie Drganifation uon ftaattießen Seßrmerfftätten,
2) über bie Drganifation tion gemerbtießen gacßfcßitten unb

3) über bie Drganifation beê .ßaubfertigfeitS ItnterricßtS
ber männtießen Sfugenb mäßrenb bes feßutpftießtigen SftterS.
Ser §nnbmerf§= unb ©emerbetierein oon SBintertßur unb
Umgebung beßanbette bie fragen in ber SBeife, baß §err
Seßrer ©. H u g über biefetben einteitenbe ffteferate braeßte,
bereit Sitßatt nacßfteßetib in gebrängter Siirge folgt:

1) lieber Seßrmerfftätten. Sie Seßrmerfftätten
fotten einen ©rfaß bieten für bie biäßerige SBerfftattteßre.
Sßre ©iitridjtung mirb oertaugt, meit bie geroößntidje Seßre
immer mangetßafter unb bas SBebiirfniß naeß befferer StuS»

bitbung ber Hanbmerfer immer bringender mirb. 3" $ranf»
reieß, namenttidj in fßariS, finb große Stnftatten für bie

©rlernitng tion §otg» unb (Sifettbearbeitung gefdjaffen unb
in bie Steiße ber öffenttießen UnterricßtSanfiatten aufgenom»
men morben. "93eigien tierbanft ben Seßrmerfftätten bie

Hebung feiner Seineninbuftrie, in Seutfcßtaitb befteßen an
über 15 Steparaturmerfftätten tion ©ifenbaßnen, toeteße unter
SteicßStiermattnng fteßeit, SBerfftätten, bie nur bem |fmede
bienen, junge Seute in bie ®ßeorie ber §otg» unb SDtetatt»

bearbeitung eingufüßren. Sßr ©rfotg ift burdjauS befriebi»
genb. ©benfo giinftig finb bie ©rfaßrungen, metiße man

in ©taSßütte mit ber StuSbitbiing junger Ußrmacßer aufgu»

meifen ßat. ®agegen feßeinen -bie gmei tion ben ©emerbe»

tiereinen gu ®riberg unb fyurtroangen itt'S Seben gerufenen
unb tion ber Stegierung beS ©roßßergogtßuinS S3aben unter»

ftiißten Scßreinerleßrmerfftätten fid) nießt tebeuSfäßig er»

miefen gu ßaben ; ebenfomenig als bie in ben öfterreießifeßen
Sttpeiitänbern eingerichteten Scßuteu gur .öebititg ober SBie»

berbetebung gemiffer Sunftinbitftrieit.
Sie Sdjmeig befißt Seßrmerfftätten für Sorbftedjterei,

§otgfcßnißerei unb Ußrmadjerei; für baS eigenttidje |janb»
merf bagegen feine.

Sie SSortßeite biefer neuen Strt oon SfitbungSanftatten
für ba» ©emerbe befteßen barin, baß bie Seßrtinge unter
bie Seitung tiießtiger fyaeßmänner gu fteßen fommen, baß
ißuen ber ©ebraueß ber tierfeßiebenften §iitf§mafcßinen ge=

geigt mirb, baß bie ©rteriiung eines Serufeê nidjt lüden»

ßaft ober fprungmeife, fonbern ftufetimäßig fortfeßreitenb er»

fotgt, baß bie Seßrtinge aueß in ben ©ebraueß ber SBerf»

geuge tiermanbter ©emerbe eingeführt merben unb enbticß,
baß, eng an ben praftifdjen 3Berfftätte=Unterrid)t fieß an»

feßtießenb, ein auSgiebiger tßeoretifcßer Unterricht geboten
mirb, ber bie jungen Seute in ben Stanb feßt, offenen
StugeS unb mit SSerftänbniß ißre SBeiterbitbung gu fließen
unb fieß ein beftimmteS StrbeitSgebiet auSgumäßten.

Seiber ifh bie Sbee nur feßmer augfüßrbar; namenttieß
fpiett ber Softenpunft eine ^auptrotte: eine Seßrmerfftätte
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hergestellt u. s. f. In einen mittleren Schlitten gehen
126 Kapitälchen auf einmal. Sollen schräglaufende
Treppendocken hergestellt werden, so wird das Holz schräg

eingespannt. Quader, Sterne, Musterscheiben, Vielecke,

Deckenverzierungen, Möbelausputz werden ans einer Theil-
scheibe, die im Schlitten befestigt wird,
mechanisch ohne Benutzung von Schablonen
erzeugt. Jede andere Zahneinstellung ergibt
andere Muster in tausenderlei Formen, die

alle untereinander, weil aus den Grund-
formen, Kreis und Viereck, entstanden, zum
Zusammensetzen der mannigfachsten Figuren
passen. Wird der Schlitten festgestellt und
der Kurbelhub ausgeschaltet,
so entstehen hohl gefraiste
Gegenstände, welche, wenn
kleiner Kurbelhub mit ein-

gestellt, hohl oval ausfallen.
Wenn der Schlitten sich auf
und nieder bewegt und gleich-

zeitig durch Einstellung eines

Hebels die erwähnte Theil-
scheibe bewegt wird, so ent-
stehen Kurven, Schleifen,
Blattformen, Ovale u. s. w.,
welche letztere, wenn der Kur-
belhub entsprechend nachge-

stellt wird, immer eins in
das andere gefraist werden
können. Außerdem arbeitet
die Maschine auch mit Kopffraiser und Schablonenführung,
wodurch geschweifte Gegenstände, geschwungene Linien her-
gestellt werden. Feststellung des Schlittens bei Rotation
der Theilscheibe ergibt Kreise, Schrägstellung des Support-
bettes konisch gefraiste Gegenstände.

Die Maschine scheint dazu berufen, eine neue
Großindustrie hervorzubringen, da die massenhafte

Erzeugung fabrikmäßig hergestellter Holzbildhanerartikel eine
große Erleichterung für alle einschlägigen Gewerbe und die

Möglichkeit einer reichen und billigen Ausschmückung
unserer Wo hu räume w. bietet. Der Künstler kann
mit dem Schnitzerstahl die Erzeugnisse verschönern, ohne

erst mühsam die Grundformen
mittelst Säge, Hobel und Feile,
wie dies bisher geschah, her-

'^stellen zu müssen. Die Redak-
tion der „Holzindustriezeitung"
sagt: „Wir bemerken aus-
drücklich, daß wir uns an
Ort und Stelle von Allem
persönlich überzeugt ha-
ben und daß vorstehende
Darstellung in keinem
Punkte übertreibt, son-
dern eher zu wenig als
zu viel spgt."

Die Maschine ist in Thätig-
keit zu sehen bei Herrn Albin
Fischer, Leipzig, Karolinenstraße
20 lz, wo gleichzeitig ein großes
Musterlager ausgestellt ist. Ab-

' bildungen der Holz-Arbeiten
(Lichtdruck) können in unserer
Expedition in St. Gallen in
Augenschein genommen werden.

Auch verweisen wir aus eine

bezügliche Abbildung in unserer

heutigen Nummer. Der Preis der patentirten Maschine
ist 4500 Mark und wir halten es für klug, mit der An-
schaffung nicht zu säumen, die am besten von Schreiner-
vereinen ganzer Gemeinden oder Bezirke gemeinsam ge-

macht wird.

Lehrwerkstätten, jachschulen, Handfertigkeitsunterricht.
Der Vorstand des zürcherischen kantonalen Gewerbe-

Vereins hat den Sektionen im Laufe des verflossenen Jahres
unter Anderem einige Fragen zur Vernehmlassung vorgelegt:
1) über die Organisation von staatlichen Lehrwerkstätten,
2) über die Organisation von gewerblichen Fachschulen und

3) über die Organisation des Handfertigkeits - Unterrichts
der männlichen Jugend während des schulpflichtigen Alters.
Der Handwerks- und Gewerbeverein von Winterthur und
Umgebung behandelte die Fragen in der Weise, daß Herr
Lehrer G. Hng über dieselben einleitende Referate brachte,
deren Inhalt nachstehend in gedrängter Kürze folgt:

1) Ueber Lehrwerkstätten. Die Lehrwerkstätten
sollen einen Ersatz bieten für die bisherige Werkstattlehre.
Ihre Einrichtung wird verlangt, weil die gewöhnliche Lehre
immer mangelhafter und das Bedürfniß nach besserer Aus-
bildung der Handwerker immer dringender wird. In Frank-
reich, namentlich in Paris, sind große Anstalten für die

Erlernung von Holz- und Eisenbearbeitung geschaffen und
in die Reihe der öffentlichen Unterrichtsanstalten aufgenom-
men worden. 'Belgien verdankt den Lehrwerkstätten die

Hebung seiner Leinenindustrie, in Deutschland bestehen au
über 15 Reparaturwerkstätten von Eisenbahnen, welche unter
Reichsverwaltung stehen, Werkstätten, die nur dem Zwecke
dienen, junge Leute in die Theorie der Holz- und Metall-
bearbeitung einzuführen. Ihr Erfolg ist durchaus befriedi-
gend. Ebenso günstig sind die Erfahrungen, welche man

in Glashütte mit der Ausbildung junger Uhrmacher aufzu-
weisen hat. Dagegen scheinen die zwei von den Gewerbe-
vereinen zu Triberg und Furtwangen in's Leben gerufenen
und von der Regierung des Großherzogthums Baden unter-
stützten Schreinerlehrwerkstätten sich nicht lebensfähig er-
wiesen zu haben; ebensowenig als die in den österreichischen

Alpenländern eingerichteten Schulen zur Hebung oder Wie-
derbelebung gewisser Kunstindustrien.

Die Schweiz besitzt Lehrwerkstätten für Korbflechterei,
Holzschnitzerei und Uhrmachern: für das eigentliche Hand-
Werk dagegen keine.

Die Vortheile dieser neuen Art von Bildungsanstalten
für das Gewerbe bestehen darin, daß die Lehrlinge unter
die Leitung tüchtiger Fachmänner zu stehen kommen, daß
ihnen der Gebrauch der verschiedensten Hülfsmaschinen ge-
zeigt wird, daß die Erlernung eines Berufes nicht lückeu-

haft oder sprungweise, sondern stufenmäßig fortschreitend er-
folgt, daß die Lehrlinge auch in den Gebrauch der Werk-

zeuge verwandter Gewerbe eingeführt werden und endlich,
daß, eng an den praktischen Werkstätte-Unterricht sich an-
schließend, ein ausgiebiger theoretischer Unterricht geboten

wird, der die jungen Leute in den Stand setzt, offenen
Auges und mit Verständniß ihre Weiterbildung zu suchen

und sich ein bestimmtes Arbeitsgebiet auszuwählen.
Leider ist) die Idee nur schwer ausführbar; namentlich

spielt der Kostenpunkt eine Hauptrolle: eine Lehrwerkstätte
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3IIuftrirte fcfjtceijcrifcfjc l}anbt»erfer=<5eitung. 19

ßiuß ftçfl faft fef&ft erhalten fönnett, fonft finb bie Opfer
übermäßig groß. Sann eignen fief) eine Beiße oott 93erufâ=

pteigett itidjt fur ißre ©infüßrttitg ; tßeilg Mme bie ©inriditung
p teener, ober eg finb Berufe, bie auf birefte 93efte£Iung
arbeiten, ober bie öerßättnißmäßig nur fetten oorfontmeti.
Btögtid) mären Seßrroerfftätten für Sdjueiber, ©cßuß=
ntaeßer, ©cßreitter, Srefjer, Bietattarbei ter, Bttdjbinber;
3med mäßig ßauptfädjticß für .§0(5= unb SBetattbearbei»

tuitg, .roeteße nabeln Ys fämmtticßer .Çanbroerfer in fid)
faffen. Sit biefeit beiben $roeigett biirfte ein Berfttd) gemalt
roerbeu.

2) Heber geroerbtieße gacßfcßuteit. Sie gad)=
fdndeu ßabett im ©egenfaß p bett Seßrroerfftätten beit
Broecf, fdjon auggeternte Arbeiter mögtid)ft ootlftäubig, atfo
tßeoretifd) wie prnftifd), in ifjrem Haubroerfe burdjpbitbeu.
©te finb fo eingerichtet, baß Seher nad) feinen SBittetn,
gäßigfeitert unb Bebürfniffen in 1—4 Halbjaßrgfttrfen fid)
pro tüchtigen Slrbeiter, Sßerffiißrer ober Bteifter augbitbeti
fattn. Bur wenige biefer Sluftatten finb Prioatunterueßmen,
bie Bteßrpßt ber befteßenben ©djuteu ift in ben teßteu
10 Rohren öou gaeßoereinen gegriinbet morbeit unb ftef)eu
unter bereit Seitung. Sit ber ©rünbttng berfetben fteßen
Seutfcßtanö ttttb Öefterreid) alten attbern Säubern oormt.
©gjiefteßeit — auf)er beit befamtteu ted)ttifd)ett ©djuteu
p Stuttgart, .ßoßmiuben, Bïitroeiba, Sßemniß it. f. f. unb
ber großen gaßt 001t .fhtnftgeroerbefcßuten — gad)fcßtt(en
für Btütterei (©ßemniß, Boßroein), Bierbrauerei (^Beißen»
ftephau, SBormg, Berlin tt. f. ro.), @d)tteiberei (Sregbett,
Bertin), ©djttßmacßerei (Arfurt, SBerbatt), Bitbfcßnißerei
unb Sredjgterei (Seigttig), Söpferei (Bürget, §ö[)r=@ren^
häufen, Bertin), ©otbarbeiter (©djroäbifcß ©münb, jpeit»
brortn), ©djtofferei (Sfertoßtt, Bemftßeibt, ©nip), ©pettg»
terei (Sitte), Uhrmachern (©tagßiitte), ©erberei (Bertitt,
SBiett), Photographie (Berlin, Salzburg). Söeitere fiitb int
©ntftehen begriffen.

Sie ©djroeij fteßt in Bepg auf biefe Bitb unggmittet
ßiitteuait. Sntmerßin haben mir int Sedjnifttm, ben SBebe»

fluten, ben Ußrmacßer» unb ©cßnißerfcßuten ttttb ber für
bie ©otbinbuftrie arbeitenben ©enfer „école des bronzes
d'art," fcßötte Sfitfänge. Sod) fottten mir babei ttiefit ftefien
bteibert : attjährtid) getjen 125 Btiftionen für eingeführte
geroerbtidje ©rpugitiffe in'g Slttglattb • unb mit ber Stug»
roanberttttg befcßäftigunggtofer S a it b Arbeiter ßält bie ©in»
roanberung gernerbließer Arbeiter @d)ritt, ein geilen,
baß bei ung bie geroerbtidje Bitbung oernadjtäffigt wirb
SBo ttttb für metche ©emerbe aber gacßfdpten anpftrebeu
mären, bag 31t prüfen ift ©adje ber Bereinigungen 001t
gaeßgettoffen, unb Stufgabe beS Borftanbeg beg fanto»
naten ©eroerbeoereing ift eg, biefe SBeiiutitggäußerungeit at
toerattfaffett.

3) Ueber |jaubfertigfeitgunterricßt. Unter beit
SOfittetn pr Hebung beruflicher Südjtigfeit wirb attcf) bie
Beform ber Botfgfcßute p ©unfteit einer ©rßößuttg ber
praftifeßen gäßigfeiten : Zeichnen, Biobettiren, Slrbeitett itt
Hotj unb Pappe tt. f. ro., oorgefdjtageit, ttttb wirb bie Stuf»
nähme biefer Sßätigfeiten fit bag Programm ber Botfg»
fchitte geforbert. Sag gteieße Begeßren wirb aber attcf) unb
rottrbe friißer fdjott 001t attberer Seite geftettt: bie ©cßut»
mätttter (Somettiug, Seiter oott ®rpßuttgg»Slitftatteu, bie
grobet'fcße ©djute) betonen bie ßarmottifdje (Sittroicltung
after Gräfte ttttb bie SBidjtigfeit ber ©erointtung eineg @ei|teg=
inßafteg bureß ©etbfttßätigfeit; 9Bättner aug ntfen ©tänben
roünfcßen bie mämttidje Sugenb angeneßm unb mißtieß pbefcßäftigen, um ißrett ©itttt uoitt ©affeitteben ber ©täbte
ab* unb geregelter Slrbeit pproettbett; roieber Stnbere motten,
baß bie Knaben armer ©egenben beit färgtießett Berbienft
ber ©ttern oermeßren ßetfen fotten. Bei ber Beurtßeitung

©rnarmnt (2lrabesfe)
im Kettatfance=StYl.

litis ©. Spamci's illuftrirtem Kotiuecfatiotts=£criFott.

JtlT

ber forage ©eiteitg ber ©eroerbeüereitte bagegett ift üott
Bebeutung: Stttgeroößnuttg jttr Strbeit, Befauutroerbeu, mit
ben mießtigften ßanbroerßeitgeit ttttb SJiateriatien, Uebuttg
0011 Singe ttttb .ßattb, Berftänbitiß oott .ßeidjuuitgett.

Ser .ßaubarbeitgitnterridjt für bie mänitticße Sugenb
ift ttidjt neu, aber ttoeß nie fo attgemeiu in Sittgriff ge=

nommett morben roie heute, ßraitfretd) ßat feit 1879 400
fotdjer ©djutett gegriinbet, biefelbett itt bie Beißen ber ge=

feßtidjeit Stnftatteu aufgenommen ttttb ein Seminar pr
Stugbitbung oott .ßaubfertigfeitgtcßrern für bie SeßrerbiO
bungSanftatten gefdjaffett ; itt Betgieit, ©ngfattb, Seutfdjtanb
erßeben fidj taute Stimmen bafitr, itt teßterem Sattbe aber

atteß bagegen; bie größereit ©täbte ßabett Berfudjganftatten
itt'g Sebett gerufen. Sit bett norbifcßeit Staaten (Sättemarf,
©cßroebeu, Borroegen) ift bie ©iufüßrttng allgemein; 0efter=
reieß foßt ebenfatig große Hoffnungen auf bie nette Be»

ftrebung.
Stucf) in ttnferem Sattbe finb Hanbfertigleitgfdjuten er=

öffnet roorbett in Bafel, ©cßaffßattfen, St. ©alten, 3itridj,
(Sage ; attbere finb in Borbereitung. Sie Seßrer ber ro=
mauifdjeu ©djroeß ßabett bie Stufuaßme biefeg Unterricßtg-
fadjeg in bie Botfgfd)ute oertaugt; ber neue Seßrptatt beg

bernifeßett ©taatgfemittarg fießt bett Uuterridjt im BtobeU
tiren, in Papp», ©djreitter» unb Sredjgterarbeiteu für beffett
tfögtiitge oor.

SSie nun obgeuanttte Sänber ttttb .tantoue, biirfte aueß
ber Danton ^ttridj ein ÜJteßrereg jttr fÇôrberung biefer Sbee

tßun. Sitte ©rfaßrungett aitberroärtg tauten günftig; ebenfo
bie Urtßeite üott ÜBäitnent, bie in ißrer Sugettb bag ©titd
ßatteu, foteßen Unterließt jtt genießen. Sie Slttgroaßt beg

©toffeg fdjfießt fid) bem ©ntroicUungggang beg ©tßüterg
an: big pm 12. Saßre Slugfdjneiben, Papparbeiten uttb
SBobettireit, nacßßer Holprbeiteit. Soiß fümiett biefe Sir»
beiteit nidjt bureß bie ©cßute ünb itt ber ©cßußeit atg
fetbftftänbigeg obtigatorifdjeg gad) betrieben roerbeu: bie

Bottgfdjute muß oorßer auggebaut werben, ba fie feßon
überitommette Stufgaben nur unoottfommeu p töfen im
©tanbe ift; bie Bebürfniffe fiitb ferner itt inbuftrietten ©e-
genbett gan^ attbere atg itt tanbroirtßfcßaftticßen, roäßrenb
bie Botgfdjute atg ein eiußeittidjeg ©att^eg Sitten bie gteieße

Bitbung oermittetn folt. Sarttm finb Stbeitbftuubeit ttttb

greißatbtage ^tt oerroeubeii. Seßrlräfte finb, je nad) Bei»

guttg uttb gäßigteiten, forooßt itt atg außer bem Seßrperfonat
ber Botfgf^ute p fließen. Ser Befttcß fei fafuttatiü; bie

Äoften fotleit burd) .furggetber unb Beiträge ber intereffirten
Bereitte aufgebracht werben.

Siefe Beferate führten betebte Sigfuffionett ttttb fot»
gettbe Befcßtitffe ßerbei:

V.

à -
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muß sich fast selbst erhalten können, sonst sind die Opfer
übermäßig groß. Dann eignen sich eine Reihe von Berufs-
zweigen nicht für ihre Einführung; theils käme die Einrichtung
zu theuer, oder es sind Berufe, die auf direkte Bestellung
arbeiten, oder die verhältnißmäßig nur selten vorkommen.
Möglich wären Lehrwerkstätten für Schneider, Schuh-
macher, Schreiner, Dreher, Metallarbeiter, Buchbinder;
zweckmäßig hauptsächlich für Holz- und Metallbearbei-
tung, .welche nahezu ^ sämmtlicher Handwerker in sich

fassen. In diesen beiden Zweigen dürfte ein Versuch gemacht
werden.

2) Ueber gewerbliche Fachschulen. Die Fach-
schulen haben im Gegensatz zu den Lehrwerkstätten den

Zweck, schon ausgekernte Arbeiter möglichst vollständig, also
theoretisch wie praktisch, in ihrem Handwerke durchzubilden.
Sie sind so eingerichtet, daß Jeder nach seinen Mitteln,
Fähigkeiten und Bedürfnissen in 1—4 Halbjahrskursen sich

zum tüchtigen Arbeiter, Werkführer oder Meister ausbilden
kann. Nur wenige dieser Anstalten sind Privatunternehmen,
die Mehrzahl der bestehenden Schulen ist in den letzten
19 Jahren von Fachvereinen gegründet worden und stehen
unter deren Leitung. In der Gründung derselben stehen
Deutschland und Oesterreich allen andern Ländern voran.
Es bestehen — außer den bekannten technischen Schulen
zu Stuttgart, Holzminden, Mitweida, Chemnitz u. s. f. und
der großen Zahl von Knnstgewerbeschulen — Fachschulen
für Müllerei (Chemnitz, Roßwein), Bierbrauerei (Weihen-
stephan, Worms, Berlin u. s. w.), Schneiderei (Dresden,
Berlin), Schuhmacherei (Erfurt, Werdau), Bildschnitzerei
und Drechslerei (Leisnig), Töpferei (Bürgel, Höhr-Grenz-
Hausen, Berlin), Goldarbeiter (Schwäbisch - Gmünd, Heil-
bronn), Schlosserei (Jserlohn, Remscheidt, Sulza), Speng-
lerei (Ane), Uhrmacherei (Glashütte), Gerberei (Berlin,
Wien), Photographie (Berlin, Salzburg). Weitere sind im
Entstehen begriffen.

Die Schweiz steht in Bezug auf diese Bild ungsmittel
hintenan. Immerhin haben wir im Technikum, den Webe-
schulen, den Uhrmacher- und Schnitzerschulen und der für
die Goldindustrie arbeitenden Genfer „èools à dranZW
à'art," schöne Anfänge. Doch sollten wir dabei nicht stehen
bleiben: alljährlich gehen 125 Millionen für eingeführte
gewerbliche Erzeugnisse in's Ausland und mit der Ans-
Wanderung beschäftigungsloser Landarbeiter hält die Ein-
Wanderung gewerblicher Arbeiter Schritt, ein Jeichen,
daß bei uns die gewerbliche Bildung vernachlässigt wird
Wo und für welche Gewerbe aber Fachschulen anzustreben
wären, das zu prüfen ist Sache der Vereinigungen von
Fachgenossen, und Aufgabe des Vorstandes des kanto-
nalen Gewerbevereins ist es, diese Meinungsäußerungen zu
veranlassen.

3) Ueber Handfertigkeitsunterricht. Unter den
Mitteln zur Hebung beruflicher Tüchtigkeit wird auch die
Reform der Volksschule zu Gunsten einer Erhöhung der
praktischen Fähigkeiten: Zeichnen, Modelliren, Arbeiten in
Holz und Pappe u. s. w., vorgeschlagen, und wird die Auf-
nähme dieser Thätigkeiten in das Programm der Volks-
schule gefordert. Das gleiche Begehren wird aber auch und
wurde früher schon von anderer Seite gestellt: die Schul-
münner (Comenius, Leiter von Erziehungs-Anstalten, die
Fröbel'sche Schule) betonen die harmonische Entwicklung
aller Kräfte und die Wichtigkeit der Gewinnung eines Geistes-
inhaltes durch Selbstthätigkeit; Männer aus allen Ständen
wünschen die männliche Jngend angenehm und nützlich zu
beschäftigen, um ihren Sinn vom Gassenleben der Städte
ab- und geregelter Arbeit zuzuwenden; wieder Andere wollen,
daß die Knaben armer Gegenden den kärglichen Verdienst
der Eltern vermehren helfen sollen. Bei der Beurtheilung

Vrnament (Arabeske)
im Renaisance-Styl.

Aus Spanier's illnstrirtem Konversations-Lcrikoii.

der Frage Seitens der Gewerbevereine dagegen ist von
Bedeutung: Angewöhnung zur Arbeit, Bekanntwerden, mit
den wichtigsten Handwerkzengen und Materialien, Uebung
von Auge und Hand, Verständniß von Zeichnungen.

Der Handarbeitsunterricht für die männliche Jugend
ist nicht neu, aber noch nie so allgemein in Angriff ge-
nommen worden wie heute. Frankreich hat seit 1879 499
solcher Schulen gegründet, dieselben in die Reihen der ge-
schlichen Anstalten aufgenommen und ein Seminar zur
Ausbildung von Handfertigkeitslehrern für die Lehrerbil-
dnngsanstalten geschaffen; in Belgien, England, Deutschland
erheben sich laute Stimmen dafür, in letzterem Lande aber

auch dagegen; die größeren Städte haben Versuchsanstalten
in's Leben gerufen. In den nordischen Staaten (Dänemark,
Schweden, Norwegen) ist die Einführung allgemein; Oester-
reich setzt ebenfalls große Hoffnungen ans die neue Be-
strebung.

Auch in unserem Lande sind Handfertigkeitsschnlen er-
öffnet worden in Basel, Schaffhausen, St. Gallen, Zürich,
Enge; andere sind in Vorbereitung. Die Lehrer der ro-
manischen Schweiz haben die Aufnahme dieses Unterrichts-
faches in die Volksschule verlangt; der neue Lehrplan des

bernischen Staatsseminars sieht den Unterricht im Model-
liren, in Papp-, Schreiner- und Drechslerarbeiten für dessen

Zöglinge vor.
Wie nun vbgenannte Länder und Kantone, dürfte auch

der Kanton Zürich ein Mehreres zur Förderung dieser Idee
thun. Alle Erfahrungen anderwärts lauten günstig; ebenso

die Urtheile von Männern, die in ihrer Jngend das Glück

hatten, solchen Unterricht zu genießen. Die Auswahl des

Stoffes schließt sich dem Entwicklungsgang des Schülers
an: bis zum 12. Jahre Ausschneiden, Papparbeiten und

Modelliren, nachher Holzarbeiten. Doch können diese Ar-
beiten nicht durch die Schule Und in der Schulzeit als
selbstständiges obligatorisches Fach betrieben werden: die

Volksschule muß vorher ausgebaut werden, da sie schon
übernommene Aufgaben nur unvollkommen zu lösen im
Stande ist; die Bedürfnisse sind ferner in industriellen Ge-
genden ganz andere als in landwirthschaftlichen, während
die Volsschnle als ein einheitliches Ganzes Allen die gleiche

Bildung vermitteln soll. Darum sind Abendstunden und

Freihalbtage zu verwenden. Lehrkräfte sind, je nach Nei-
gung und Fähigkeiten, sowohl in als außer dem Lehrpersonal
der Volksschule zu suchen. Der Besuch sei fakultativ; die

Kosten sollen durch Kursgelder und Beiträge der interessirten
Vereine aufgebracht werden.

Diese Referate führten belebte Diskussionen und fol-
gende Beschlüsse herbei:



jlluftrirte fcfctpetjeutfcfje ^anbmerîer^eitunçs.

a) 53e,;itçi(id) ber Sefjrroerfftatten uitb gacfofdjuten: „Sä
fitib bie üorliegeitben Seftrebimgen jur .ftebung ber

S8eruf§tikfjttg!eit im Slögemeinen 311 uitterftiijjeu ; im

Stielten aber ijt ber gadjfctyute »or ber 2ef»r=
»oerfftätte ber Sorjug 31t geben, ofjite jebodj
bie Sinfüfjrung festerer für getoiffe ^Jroeige außer 3(d)t

3u laffeit."
b) ©etreffenb §anbferttgfeit8uHterridjt: „3)er herein er»

ffärt fid) für fafultative Sinfüßrung beä ôanbfer»
tigfeitäuiiterridjtä, jebod) itid)t in, f on bent neben
ber SBoffäfdjuie."

^ür bio IDerfftatt.
3>nä giirben imb ^oliren bon fKeffingtonartn.

Um bas Djibiren bon meffingenen îlrtifelri 3U »erljüten, bringt
ber „3entralanjeiger für ©olbfdimiebeïunft" golgenbeS in 9Jorfrf)Iaß :

2äßt mon Meffing einige 3eit in feudjtem ©anbc liegen, jo nimmt
cS eine feßr fcf>öne braune garbe an, roelcße, wenn mit einer troclenen

Sitrfte polirt, bleiben wirb unb feines Steinigen! unb PußenS bebarf.

Man lonn ißm eine grüne ober ßeflere gärbung geben, wenn man

auf ber Oberfläche eine bünne ©d)id)t »on ©tünfpan »ermittelft Per»

bünnter Säuren anbringt, bie man »on felbft trotten lafjett werben

muß. Sa! antite SluSfeßen, baS ba! Mefjing hierbei erhält, ift ießt

jcßön unb auch mehr ober weniger bleibenb. Vber e! ift nid)t immer

möglid), auf bie Slnfertigung ber Slrtifel fo lange ju warten, wie

biefeS Verfaßten eS erforbert, unb deshalb bebarf e§ eineS jdjitefleren

Verfahrens.
Sa§ einfachfte Verfahren ift, baS Mefjing mittelft eine! tjirniß»

VnftricheS ju jeßüßen.

Vor bem Vronjiren wirb bie erfotbetlithe 3utithlung »oflenbet

unb baS Meffing angelaifen, in alter ober »erbiinnter ©alpeterfäure

abgebrannt, bis bie ©djuppen fith »on ber Oberfläche Ibfen laffen,

bann mit ©anb unb SBaffer abgefplilt unb getrodnet. ®a3 Vionjireu
wirb bann je nach ber erforderlichen garbe »orgenommen. Obgleich

baS SBort eine braune garbe meint, ba eS »on bem italienlfdjen

„bronzine" genommen ift, waS „braun gebrannt" bebeutet, jo wer»

ben jeßt im §aitbel boch alle möglichen Färbungen barunter »er«

ftanben.
Vraun wirb in allen ©djattirungen burch Ginlauchen in eine

Sluflöfung »on Mitrat ober Gifenchlorib erhalten, wobei bie ©tärte
ber Söfung bie SEiefc ber garbe beftimmt.

Violette ©chattirungen werben bcrPorgebradjt burch Gintauchen

in eine Böfung »on Ghlorantimon.
Ghotolabenfarbe erhält man, wenn man auf ber Oberfläche beS

MejfingS feuchtes rotheS Gifenopßb »erbrennt unb baS Meffing mit
red)t wenig ©rupßit polirt.

DliOengtUn entfteht,

Vuflöjung »on Gifen unb Sltfenil
ber ©raphitbürfte polirt unb wenn
ber aus einem Tßeil gitnißlad,

n bie Oberfläche »ermittelft einer

n ©aljfäure fehwürjt, bann mit
warm, mit einem Sad überjießt,

r Tßeilen ©elbwurjel unb einem

Tßeil ©ummigutti jujammengejeßt ift.
Gine ftaßtgraue garbe wirb auf Mejiing »ermittelft einer fchwadjen

lochenben Söfung »on Vtfenildjlorib niebergejihlagen unb ein „Vlau"
bei aufmetlfanter Vehanblung mit einem ftarfen ©djweielnatron.

©cßroatj lommt »iel für optifche Meffingariifel in Hinwendung

unb man erhält baSfelbe burch einen Slnftrid) mit einet piatinlöfung
ober mit Gßlorgolb, baS mit 8inn»Mürat »ermijcht ift. Sie 3apa«

tiefen btonjiren ihr Mejfing, inbem fie eS in einer Sluflöfung »on

ßupferbitriol, Sllaun unb ©tütifpan tochen.

Ter Grfolg in ber ßunft beS VronjirenS hängt größtentheilS

»on Umftänben ab, wie 3. V. oon ber Temperatur ber fiegirung ober

Söfung, ber Proportionen beS jur §erftcüung ber fiegirung »etwen«

beten Materials unb ber Qualität beSjelben. Ser Slugenblid beS

3urUdjießenS ber Slrtifel, baS Trodnen berfelben unb hunbert anbere

fleine Singe ber Slehtfamleit unb ber $anbl)abung etjorbern eine

©efcßidlicßleit, bie allein bie Grfahrung lehren tann.
SOenn man aber bem Meffing leine lünftliche gärbung geben

unb eS boch »or bem Anlaufen unb Moften fdjüßen will, gibt man
bem gehörig gereinigten Meffing einen Vnfttidj »on „fiaequer" ge»

nanntem girniß. Um baS Meffing h>«rj" »orjubereiten, muh eS,

naeßbem eS angelafl'en, abgebrannt unb; wie oben bereits erwähnt,

21rbeiten ber pateiitirten llm»erfal=,tÄmft, .frais-
(fog. „If un b e fin a f driite").

tu füipjtg,

jlluftfii-tb fd)tp«5erifd)e fjanbt»etfer»,5eilung.

abgefpüßlt unb gewafchen, entweber für einen Slugenblid in reine,
I im Çanbel »orfommende ©alpeterfäure getaudjt unb bann in reinem

SBaffer gewafchen unb in Sägemehl getrodnet, ober in eine Mijcbung
gelegt werben, welche auS einem Tßeil ©alpeterfäure unb einem

I Tljeil SBaffer befteljt, bis ein weißer Ueberjug bie Oberfläche bebedt,
ber wie geronnene TOld) auSfieht, worauf bie Slrtifel herausgenommen,

I in reinem SBaffer abgefpütt unb in Sägemehl getrodnet werben. 3n
I bem eriteren Salle wirb baS SJteffing glänöenb, im leijteren erhält
i eS ein matteS VuSfefjen, bem man gewöhnlich baburd) abhilft, baß
j man bie Ijeroorragenben ©teilen glättet unb polirt. Sann werben

bie Slrtifel auf einen Slugenblid in ©alpeterfäure, wie fie im §anbel
uorlommt, getaucht, in SBaffer gefpült, welches einigen rohen SBeinftein
enthält (um bie Çarbe bis aur Cadirung 3U bewahren) unb fchließlich
in warmem- ©ägmeljl abgetrodnet. Sluf fold)c ÜBeife »orbereitet,
werben bie Slrtifel bann jum Badiren gebracht, wo3ic fie auf einer
heißen platte erft erwärmt werben mttffen, um jchließlich gefirnißt ju

I werben. #iergu »erwenbet man einen ©pitiiuSfirnijj in einet einfachen
: Çorm aus 1 Unje ScheBad, in 1 pint Slllohol aufgelöst, beftefjenb.
; Siefein einfad)en Çitnifje werben bann Särbefubftanjen, wie rotheS

©anbelholj, Srachenblut unb îlnnatto hinjugegeben, welche ben ©lan,)
; ber garbe erhöhen. Um bie ©diattirung ber garbe 3U milbern, tl)ut
i man ©elbwurjel, ©ummigutti, ©afran, lîap.Slloe unb ©anbarach
1 htnju. Sie eefte ©ruppc röthet, bie jrneite ma^t ben girniß gelblich,

wähteiib eine Vermifchung beiber ein hUbfdjeS Orange gibt.
Gin guter blafjer Bad befteljt aus 3 Thülen Slloe unb 1 2h'-

I ©elbholä auf 1 2h'- beö einfachen girniffeS. Ginen ©olblad gewinnt
j man mit 4 Th'n. Srachenblut unb 1 Th'- ©elbwurjel auf je 1 Th'-
j

beS einfachen girniffeS. Ginen roihen Bad erhält man mittelft 32
Thailen Slnnatto unb 8 Sfjln. Sra^enblut auf 1 21)1- beS girniß»

I ladeS.
Bade finb burch §iße unb Sicht einem chemifchen BBechfel aus»

gejeßt unb müffen baher an einem bunfeln piaße unb in einem
: ©efäße aufbewahrt werben. Sie ©efäße, in benen man fie »erwenbet,

finb gewöhnlich »on ©laS ober Thon unb bie Vürften, mit benen fié

j aufgetragen werben, joBen fameelijätene fein unb foBen nichts 9Ke»
taBeneS an fid) haben.

(Sine gute Segirung jiir Stigerf^aleit, ifolbeiiriitge tc.
erhält man auf folgenbe SBeije: 9Kan fdimiljt 4 Sheilc Kupfer ein,

i gibt hierauf 24 2l)eile 3inn hinju unb fobann 8 2l)eile Slntimon.
Siefe 36 ©emichtstljeile ber Vtifihung gießt man in etwa 2 cm biden
platten aus, läßt fie erlalten, fcljmiljt fie barauf nochmals ein unb
fefjt noch 3" Tljeile Sinn h»iju, worauf bie Begirung »erwenbet
werben fann.

^erffeflimg non jarbigeit Ueberjiigen auf ©egcnftäiibeit
Bon Bitifbledj.

SBie baS „©ewerbeblatt für baS ©roßherjogthum Reffen" mit-
I tfjeilt, bringt man berartige gärbungen nach bem Verfahren »01t

V ö 11 g e r auf bünnen ginlble^en baburch h«»or, baß ber gut gereinigte
trodene ©egenftanb in eine allalif^e fiöfung »on weinfaurem Kupfer»
ospb eingetaucht wirb. Seßtere wirb baburch erhalten, baß man brei
Tßeile lufttrodeneS weinfaureS flupferoißb mit einer Vuflöfung »01t

I 4 2l)ln. äeßnatron in 48 2f)ln. beftiBirtem SBaffer übergießt. 3e
- nadj ber Sauet beS GintaudjenS ecfcljeinen 3. V. bei einer Temperatur

»on -j- 10 ' C. folgenbe gatben, welche beim rajeßen Slbfpiilen unb
forgfältigen Trodnen beS VlecßeS erhalten bleiben: bei 2 Sßinuten
»ioletc bei 3 SJiinuten prachtooB bunlelblau, bei 4'/, SKiiiuteu grün,

j bei 6'/, Minuten golbgelb unb bei 8'/, Minuten purpurrot!). Vei
i l)iSl)eren ober niebtigeren Temperaturen »ariiit ber Gintritt ber garben*

Hüancen innerhalb anderer Heiner 3eit«3nter»aBe. Vei längerem Gin»
tauchen erfcheiueu bie garben wieber in ber utfprünglidjen Meißen'
folge, nur weniger iutenfi».

ßmailartiger I'djumrjer UeDtrjug jiir üOieinlie. i

Von B. Sébna.
9)tan hat fd)on »ielfac£j »etfueßt, Metalle, namentlich Gifen unb

'

©tal)l mit ladirten, glänjenben Ueberjügen ju »erfeßen, bod) finb bie
meiften Verjucße »on negatiben Grfolgen gewefen, ba ber fladüberjug
ber geforderten Glaftijität nießt entfprach unb abfprang. GS ift mir
nun ein feßr einfache! und nicht loftfpieligeS Verfaßten belannt, um
Metaüe, namentlich Gifen mit emailartigem jeßwarjeu Ueberjuge ju
»etfeßen, welcher weder abfpringt uoeß beim Badiren riecht ober Hebt,
fid) aber gleicßjeitig, ba ein Pinfel 311111 Stuftragen nießt »erwenbet

k) Be/^nd^H ^ld'
rti k its te r'â Verein er

der Volksschule."

Für dir Werkstatt,

Arbeiten der patentirten Universal-,Mmst-, Frais-
(sog. „Wunde'-Maschine").
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