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Canton de Vaud. Z. CAe/nins de /er fédéraux.
Agrandissement de la gare à Nyon frs. 200,000, arec
subside pour moindre rendement 10% frs. 20,000,
total 220,000 francs.

2. Départements. Aplanissement de l'aérodrome à

Payerne trs. 5,000, réfection de la toiture et des façades
du bâtiment des postes à Montreux fr. 8,000, travaux
divers à l'établissement d'essais de semences à Lausanne
frs. 7,600, total 20,600 francs.

Canton du Valais. Z. Chemins de /er'/édé-
raux Agrandissement des installations. du service
des marchandises à Sion frs. 700,000. avec subside

pour moindre rendement 10% 70,000 francs, total
770,000 francs.

2. Départements. Construction d'un dépôt, du
matériel à Savatan frs. 65,000, région du Simplon :

réparation des guérites de la douane frs. 6,000, réser-
voirs à ben/.ine (supplement) 65,000 francs, total
136,000 francs.

Canton de Neuchâtel. Z. CAem/ns de /er
fédéraux. Reconstruction de la gare à Neuchâtel,
élargissement de la tranchée au Rois du Foux 700,000
francs, agrandissement de la station Gorgier-St-Aubin
(crédit supplémentaire) frs. 58,000, déplacement d'un
chemin à Revaix (crédit supplémentaire) frs. 44,000,
avec subside pour moindre rendement 10 % frs. 80,200,
total 882,200 francs.

2. Départements. Stations téléphoniques auto-
matiques à Neuchâtel 100,000 francs, 1000 cacolets
frs. 100,000, fusées frs. 500,000, total 700,000 francs.

Canton de Genève. Chemins de /er /édé-
raux. Ligne de raccordement de Genève: tunnel du

Petit-Lancy entre le Rhône et la gare de Lancy-Plain-
palais (fondations du tunnel) frs. 2,000,000, assèche-
ment et consolidation des talus entre Satîgny et la fron-
tière national frs. 100,000, avec subside pour moindre
rendement 10% frs. 210,000, total 2.310,00) francs.

2,©ergeidpité Der ©rbeiten Der groeiten Vergebung, Öcren

©Serteilung ttadj Kantonen nod) nidjt erfolgen fomtte.

©infteitSgünber gt. 500,000, 1000 ©aftgefcftirre, ©efi»
Reftanbteile gr. 270,000, 1200. Kocftt'iften (ofttte 5?effel)

gr. 166,000, 400 ©ebirgSfourgonS gr. 1,200,000, 400
©ebirgsïartengr. 360,000,10,000 fpani[cf)e9Reitet 260,000
grauten,20,000Kaputegr. 1,910,000. SanbeSlopogtapftie :

©ernieffutigeit unb ©ioeüementS gr. 30,000, @rgänguttg§=
arbeiten gr. 3000. ©ttcftfett für ©îuiiition gr. 60,000,
©anilätematerial gr. 424,000, total 5,183,000 granfen.

Site Kotumifftoti ftat befcftloffett, biefe 2lrbeitett an be-

ftimmte girmen gu oergeben. ^Dagegen tonnte nod) nieftt
feftgefèftt toerben, rote bie für bie einzelnen Arbeiten cor-
gefeftenen Sîrebite unter bie Kantone unb bie in beren
©ebiet liegenben ©etriebe oerteilt toerben folien.

93lattôoifcfafatfaiion*
SSoit yticfjarö Seuttuer & Sie., Rûricf).

(Sifdjofëjetl 1865-1921 gfttidj.)
@eit fünf gaftrtaufettben bient bas ©lattgolb bent

SWenfdjett als gleiftenbe «g»üCfe für Oielerlei ©egenftänbe,
Site Slegftpter Pergolbeten ttjce ©ütterfiguren, bie SempeG
tore, bie ©atfopftage, ja felbft einzelne Seite iftret Smten
4tub gange ÏÏJÎttmien, unb tjaben uns auS 2500 0. Sftr.
©lattgolbblcitter bon einem SaufenbfteLfS?illimeter S)ünne
unb bie ciltefte TDarfteKimg beS ©olbfcftlcigerS ftintertaffeti.
(2tbb. 1,).

SUZofes lieft bie ©eräte ber ©tiftftütte, Salomon ben

Ißrimtbait feines ïempeis (989 big 982 0. (Stfr.) mit
bem glciiigenben Sïïetaïï üerflciben.

rHbüitbmtß 1. SMtefte ©olbfdjIäßerbaTfteltungen.

Sier griecftifdje ©ilbftatter gierte baS §aar ber ßiebeS*

göttin mit ©lattgolb.
S)te ©ömec oerftanben es bereits, aus einer Urtge

(ettoa 30 ©ramm) geingotb 750 ©teitteften bon Pier

OuabratgoH ©röfte unb einem S)reitaitfeubftet©Jîtnimeter
Vitrine 31t Oerfertigen, ttttb ber rünttfefte ©Zilitcirargt
SMoScortfteS übermittelte uns bie ©otig, baft man baS

©lattgolb gmtfcfteii Kupferblechen attSgefdjlagen ftabe.
gm fOHttelalter überioog bie ©ermetibung beS ©latt» •

golbeS gu Kultgroedeti, unb mar big gum 9. gaftr*
ftunbert baS SluSfcftlagen beS ©lattgolheS ebenfalls gtoi*
fdjen Kupferblechen Ablieft. Um 1100 bteute ein ©apier
au§ ©aft bcS fleinafiatifcften SKaulbeerbattmeS mit ge»
branntem Dder eingerieben unb mit bem ©bergaftn ge=

glättet gu ben Bwftftenlagen, gmifdften betten bie ©olb*
plätteften ausgetrieben mürben.

©om 16. ober 17. gaftrftunbert an mürbe baS ©olb
gunneftft in ©ergamentformeu unb in gmei gormen attS

©olbfcftlägerftaut gefdftlageu, melcfte tnerfmürbige 5©em=

brauen mgmifdfteti aufgetommen maren. Slbbilbttng 2,
3 unb 4 fteflen ©olbfcblägermerfftätteu gu @nbe beS 17,
unb 18. gaftrftunbertS bar. ®ie ©ulbfcftlägerftaut bitbet
fteute baS §auptmaterial ber B^tféftenlûgen, gmifeftert
betten bie garten ©olbplätteften cjeftredt merbeu. gftre
fdjmierige Bubercitung unb ber babureft begrünbete ftofte
©reis (fofiete boeft bie Ii ©te ober „Siünnfcftfagform" auS
1350 engltfcfyett |)fiulcften üon 13X13 cm ©röfte bis
300 gr.) ftat jeboeft bafttn geführt, baft man ben erften
ber brei 2litSfcftlagprogeffe ber geinqotbfdjlägerei mieber
in ©apter anSgufüftren üerfteftt. —• Smcft am beften merben
mir bas ©erfafttett fennett lernen, mettn mir einem neu»
geitlicfteu ©olbfcftlagerbetrieb eilten ©efud) abftatten.

Söenbeti mir uns gtmcicftft gu betn ©autn, tocléfter
als bie ©liege bes ©lattgoibeS gdteu fdnit, gu ber
©iefterei 1111b ©Jalgcret. üöic fommevt gerabe redjt, uni
ben erfahrenen SJteifter baS ftüffige ©olb in bie B'""°
formen attSgieftett gu feften. S)ie gemauerte Kammer,
Por ber er fteftt, birgt in iftren ftinteren ©den gmei auS
feuerfeftem Son gebrannte niebrige Söiubüfen, oon einet
gortn, mie fie 2(bb. 4 Oeranfdjaulidftt. gtt bem burdj
bie obere oiereäige Oeffnung gtigängli^en geuerraum
merben "bie giertieften Sontiegel in KofS eingebettet, auf
©leiftglut erftiftt unb fo baS @d)eibegolb, je nadft ber
gemünfdjten garbe beS ©lattgoibeS, mit einem B"fah
üon (Silber, nötigenfalls aud) Kupfer Perfeften, binnen
einer halben ©tnnbe ginn Scfttnelgen gebrad)t. — 2Bitb
bei biefen Söinbofett natürlicher B('9 ôuïéft einen @dhorn=
ftein ftetoorgebradftt, in ben baS auf bent Dfen gu ben=
fenbe ©oftt eiitmüubct, fo mtrb bei bem ©aSfcftmelgge*
blrife(2lbb. 9), baSfidft infolge feineSgeringen©attmbebarfeS
ttnb feiner Sauberteit fefton in manchen ©olbfcftlägerch
betrieben eingeführt ftat, ber ©cftmelgroinb bureft einen
©entilator ergeitgt.

®en geflftloffenen ©olbftab, ben „Botn", trifft gu»
uäcftft ber ©chmiebeftammer unb geftattet iftu auf bem
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Lantvn cke Vauck. /, 6'/z««u/us als /si' /«Ickecaux«.

^granclissement «le la Aars à »lxon trs. 200,000, avec
sudsiäe pour moin«Ire remleuuznt 10°/c> trs. 20,000,
total 220,000 krancs,

2. /)s'/iu/7euzouks. /kplanissemenl «le i'aero«lrome à

Kaserne trs, 5,000, rejection «le la toiture et à tapacles
«lu bâtiment, «les postes à Montreux tr. 8,000, travaux
«livers à l'êtal'lissement «l'essais «le semences â I/ausaune
tes. 7,600, total 20,600 tranes.

Lanton cku Valais. /. k?/«sm/us ck«z /sr /eckö-
rs«ux. ^p,ran«>jssemeut «les in8tallaìion8, à servies
«les marcliautlises à 8ion trs, 700,000. avee suksicle
s»our muinäi's rendement 10°/o 70,000 trancs, total
770,000 tranes.

2. //«hzurks/neuks. (lonstruetion «l'un «lepot «lu

matériel à Favatan trs, 65,000, région «lu 8iwplon!
réparation «les guérites «le la «louane trs. 6,000, reser-
voirs à ben/.ine (suppleinent) 65,000 tranes, total
166,000 tranes.

Lznton cle »ieueiiâtei. /. <7/iSin/ns cls /en
/êckàuxr. lieeonstruetioir «le la gai'e à i^vuckàwl,
élargissement «le la lranebès au llois «lu l'oux 700,000
tranes, agranOisseinent cle la station (1orgie.r-8t-àtnn
(crerlit supsilêmentaire) trs. 58,000, «lêplaeement à'un
ebemin «« llevaix (erèâit supplémentaire) ti-s. 44,000,
avee subsicle pour inoinilre ren«lement 10 °/o trs. 80,200,
total 882,200 trancs.

2, //«^antsmsnts. 8t«ìtions teleplwuignes auto-
maticpies à ôleueliâtel 100,000 trancs, 1000 eaeolets
trs. 100,000, tusèes trs. 500,000, total 700,000 trancs,

Lgntnn cle denève. <?/mm/ns ckv /sr /sck«i-

rsmv, Oigne «le raceorclement «le/lcnvve: tunnel äu
l'etiì-Oanev entre le kl«,nie et la gare «le Oane;-?lain-
palais (konclations «lu tunnel) trs. 2,000,000, assáeìis-
ment et consoliilation «les talus entre Fatigua et la tiun-
tière national trs, 100,000, avee suksiäe pour màilre
renclemi'nt 10°/o trs, 210,000, tola! 2.810,001 francs.

2, Verzeichnis der Arbeiten der zweiten Vergebung, deren
Verteilung nach Kantonen noch nicht erfolgen konnte.

Einheitszünder Fr. 500,000, 1000 Bastgeschirre, Rest-
bestandteile Fr, 270,000, l200. Kochkisten (ohne Kessel)

Fr. 166,000, 400 Gebirgsfourgons Fr, 1,200,000, 400
Gebirgskarren Fr, 660,000,10,000 spanischeNeiter 260,000
Franken,20,000 Kapute Fr, 1,910,000. Landestopographie
Vermessungen und Nivellements Fr. 30,000, Ergänzungs-
arbeiten Fr, 3000. Büchse» für Munition Fr, 60,000,
Sanitätsmaterial Fr. 424,000, total 5,183,000 Franken,

Die Kommission hat beschlossen, diese Arbeiten an be-

stimmte Firmen zu vergeben. Dagegen konnte noch nicht
festgesetzt werden, wie die für die einzelnen Arbeiten vor-
gesehenen Kredite unter die Kantone und die in deren
Gebiet liegenden Betriebe verteilt werden sollen.

Die Blattgoldfabrikation»
Am« Richard Beuttner â Cie,, Zürich,

(Bischvfszell 1865-1921 Zürich)
Seit fünf Jahrtausenden dient das Blattgold dem

Menschen als gleißende Hülle für vielerlei Gegenstände,
Die Aegypter vergoldeten ihre Götterfiguren, die Tempel-
tore, die Sarkophage, ja selbst einzelne Teile ihrer Toten
und ganze Mumien, und haben uns aus 2500 v, Chr,
Blattgvldblätter von einem Tausendstel-Millimeter Dünne
und die älteste Darstellung des Goldschlägers hinterlassen,
(Abb. 1.)

Moses ließ die Geräte der Stifthütte, Salomon den

Prnnkban seines Tempels (989 bis 982 v. Chr.) mit
dem glänzenden Metall verkleiden.

Nr. 44

Abbildimg 1, Aelteste Goldschlcigerdarftellimgen.

Der griechische Bildhauer zierte das Haar der Liebes-

göttin mit Blattgold.
Die Römer verstanden es bereits, ans einer Unze

(etlva 30 Gramm) Feingold 750 Blättchen von vier
Quadratzoll Grbße und einem Dreitausendstel-Millimeter
Dünne zu verfertigen, und der römische Militärarzt
Diosevrihes übermittelte uns die Notiz, daß man das

Blattgold zwischen Kupferblechen ansgeschlagen habe.

Im Mittelalter überwog die Verwendung des Blatt- >

goldes zu Knltzwecken, und war bis zum 9. Jahr-
hundert das Ausschlagen des Blattgoldes ebenfalls zwi-
schen Kupferblechen üblich. Um 11Ó0 diente ein Papier
aus Bast des kleinasiatischen Maulbeerbanmes mit ge-
branntem Ocker eingerieben und mit dem Eberzahn ge-
glättet zu den Zwischenlagen, zwischen denen die Gold-
plättchen ausgetrieben wurden.

Vom 16. oder 17, Jahrhundert an wurde das Gold
zunächst in Pergamentformen und in zwei Formen ans
Goldschlägerhaut geschlagen, welche merkwürdige Mem-
brauen mzwischeu aufgekommen waren. Abbildung 2,
3 und 4 stellen Gvldschlägerwerkstätten zu Ende des 17,
und 18, Jahrhunderts dar. Die Gvldschlägerhaut bildet
heute das Hanptmaterial der Zwischenlagen, zwischen
denen die zarten Gvldplättchen gestreckt werden. Ihre
schwierige Zubereitung und der dadurch begründete hohe
Preis (kostete doch die l«tzte oder „Dünnschlagform" ans
>350 englische«« Häutchen von 13 X >3 cm Größe bis
300 Fr.) hat jedoch dahin geführt, daß man den ersten
der drei Ansschlagprozcsse der Feingvldschiägerei wieder
in Papier auszuführen versteht, — Doch am besten werden
wir das Verfahren kennen lernen, wenn wir einem neu-
zeitlichen Gvldschlägerbetrieb einen Besuch abstatten.

Wenden wir uns zunächst zu dem Raum, welcher
als die Wiege des Blattgoldes gilten kann, zu der
Gießerei und Walzerei, Wir kommen gerade reiht, um
den erfahrenen Meister das flüssige Gold in die Zinn-
formen ansgießen zu sehen. Die gemauerte Kammer,
vor der er steht, birgt in ihren Hinteren Ecken zwei ans
feuerfestem Tvn gebrannte niedrige Windösen, von einer
Form, wie sie Abb. 4 veranschaulicht. In dem durch
die obere viereckige Oeffnung zugänglichen Feuerranm
werden'die zierlichen Tontiegel in Koks eingebettet, aus

Weißglut erhitzt und so das Scheidegold, je nach der
gewünschten Farbe des Blattgoldes, mit einem Znsatz
von Silber, nötigenfalls auch Kupfer versehen, binnen
einer halben Stunde zum Schmelzen gebracht, — Wird
bei diesen Windvfen natürlicher Zug durch einen Schorn-
stein hervorgebracht, in den das auf dem Ofen zu den-
kende Rohr einmündet, so wird bei dem Gasschmelzge-
blase (Abb. 9), das sich infolge seinesgeringen Raumbedarfes
und seiner Sauberkeit schon in manchen Goldschlägerci-
betrieben eingeführt hat, der Schmelzwind durch einen
Ventilator erzeugt.

Den geschlossenen Goldstab, den „Zain", trifft zu-
nächst der Schmiedehammer und gestaltet ihn auf dem



I ft^afm^teé emT)^-fe cro^er^?,
;< nxti'aà{^ncniFc>rfat

"' 44 SHaffo fdjtoetj $M»bi».'3«Umifl („aWcifteeblott"» 455

Slmbofj git einet ftadjett ©djiene urn. Slber fdjou et»
wartet biefe cine neue barter, ba fie ntttt bie üerfteÜ»
baten Sßalgen, bie bun gttg gu $ttg enger eingeteilt
Werben, uttgä£)(ige 9Me burd)laitfen muff (Slbb. 5).

3ft fo ein etwa 80 m lattgeg @olbbanb butt biet»
teidjt cittern fPnfgigftel--9JîilItmeter Side entftanben, fo
berläfjt bag ®olb bett @ief7 ttnb SSalgraum, tint bett
Slugfchlagprbgefj in bet etftett $orm, bet „Quetfdje",
burdjgumac^en. $tt biefem $wede gerfdmeibet man bieg
®anb in regelmäßige SSierecfe, „Quartiere" genannt,
unb legt biefe gmifdjeu je gwei lölätter 9Wontgolftet=Sßa=
Pier, big ettt ©tappet bau 350 ®olbplättd)eu ttnb lßa=
pierplättdjen aufgebaut ift. tiefer bon Ereugbanbartigett
^ergamentpOeu gufammengeljalten itttb gegen ben tut»
mittelbaren ©djlag beg .jpamuterg gepult, wirb nun
bem .fpanbfdjläger übergeben, ber, bor einem etiua ftu1)1=

hohen SBlocï aug fflïarmot ober ©rattit fteljenb, bie gorm
auf biefem ülmboß mit einem itt ber rechten mie iu ber
linfen §anb qteid) gemattbt gefdjmungenen fpmmetrifchen
Soppeltjammer, etiua 20 ißfunb fdjmcr, bearbeitet. Ser
@olbfd)töqer führt babei bie „©tteidje" im mefentlidjen
aug bem äJtittelpunEt nadj bem Uîanbe ber Duetfdjfortit,
breljt biefe beftänbig, }o baß ftetS ein neuer ©traljl
getroffen loirb, tmb luenbet bie gorttt bon $eit Jit Seit,
utn aud) bie untere «Seite in qleidjer SBeife gtt fdjlagett.
(Slbb. 2.)

$at bag „Quartier" eine beftiinmte (Stoße uttb lßer=

bünnittig erteilt, fo wirb e§ aug ber erftett gorm ge=

nommen, mteberum in biet Viertel gerlegt uttb biefe
girfa 1200 ©tttd itt ebettfobiele $tuifchettlagen bott etwa
5x5 $oû, biegmat jebocE) aug ber teuren ®olbfdjläger=
haut, eingebettet.

cÇ r il
; jgfo&nli niclxt

Sag Schlagen biefer gweiten $orm, „Öotform" ge=

ttannt, übernimmt eine finnreidj gebaute 9Jîafd)itte.
Senn, wenn and) bie .ftanbfdjfägerei heute nodj bielfad)
bttrd) alle Stufen beg ©djlagprogeffeg betrieben wirb,
fo ift eg jaljrgeljntelangeu 9lnftrengungen ber Ingenieur»
fünft gelungen, 9Jtafd)inen gu erfi'nben, welche bie große
ßraftteiftung itnb bie @efd)id(ichEeit beg SDÎcnfcheu er=
festen. 3n bieten ^Betrieben aber ift audj auf biefer
©tufe beg ©djlagprogeffeg nod) ber §anbtjammer im
(Sebraitäj ttnb gwar bieut beim „Soten" ber gleite Sop=
pelpmmer wie beim „Qitetfdjen".

§at bag nun fd)ott gweimat aitggetrtebene @olbblätt=
djen etwa bie (Sröße ber gorrn erreicht, fo tuirb ber
„Stapel" bon §äutdjeu ttnb (Solbölättäjen aug feinen
$ergamentl)üllen genommen, um bie 93tättd)en wieber»
um itt-biet Seile gu gerfdjneiben. Sie fo erhaltenen
Viertel werben jeßt in bie lejjte gorm gelegt, bie aug
befonberg feinen @olbfd)lägerl)äutdjen bon etwa 13x13 cm
@röße befteljt. 3e garter ttnb fdjmiegfamer nämlich Pic
§äutd)eit finb, tun fo bftnner läßt fid) bag ©olbblätt»
djen augtreiben. Sag @d)lagcn ber legten ober „Süttn»
fdjlagform" erfolgt überwiegettb bon |janb uttb erfor»
bert eine befouberg große (SefdjidlidjEeit. Senn unge»
fdjicEteg ©djlagen ergielt nicht nur ttnqenügenb bie
gewünfdjte Reinheit ber (Sotbptüttchen, fonbern gerftbrt
aud) bie überaus Eoftbaren §ciittd)ett.

Sag „Sünnfdllagen" ift ber tangwierigfte ber brei
©djlagprugeffe ttnb erforbert für feine eingelnett Stufen,
bie jebe mit einem befonbcren, balb fdjmeren, balb leidj=
ten,' balb einfeitigen, balb hoppelten Jammer geführt
werben, 4—5 ©tunben, währenb gum „Quetfdjen" etwa
7a unb gum „ßöten" etwa 2 ©tunben genügen. (Slbb. 6.)

Sie genannten tßrogeffe fpielen fi^ in einem @olb=
fd)lögerbetrieb natürtiä) fortwähreub ttebeneinanber ab,
unb wahreub in ber ©iefjerei ein neuer „gaiti" gegof»
fen wirb gehen jit ben @d)tagräumen galjtreidje mit beut
Ißrobuft ciueS früheren ®uffeg gefüllte formen bem
fjertigfditageu entgegen. Sag ermöglicht uns, ben S8e=

Itat f ic ftclt crfî tciro^ fit.
îlbbiltunifl 2, ©otbfrfjlager au§ bem 16. Qal)rt)iuibert,

s nrÄeö erirHc?à eiFi^)ei^,/
ì < nurt'aàl^cnMàÂr uiie^ZogeiF -

èreZxngesi iÄU,5 a,«-" Me^eêijîêÂ:
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Ambvß zu einer flachen Schiene nm, Aber scholl er-
wartet diese eine nene Marter, da sie nun die verstell-
baren Walzen, die von Zug zn Zng enger eingestellt
>verden, nnzählige Male durchlaufen muß (Abb. 5).

Ist sv ein etwa 30 m langes Goldband von viel-
leicht einem Fünszigstel-Millimeter Dicke entstanden, so

verläßt das Gold den Gieß- und Walzraum, um den
Ausschlagprvzeß in der ersten Form, der „Quetsche",
durchzumachen. Zu diesem Zwecke zerschneidet man dies
Band in regelmäßige Vierecke, „Quartiere" genannt,
und legt diese zwischen je zwei Blätter Montgolfier-Pa-
Pier, bis ein Stappel von 350 Goldplättchen und Pa-
Pierplättchen aufgebaut ist. Dieser von krenzbandartigen
Pergamenthüllen zusammengehalten und gegen den un-
mittelbaren Schlag des Hammers geschützt, wird nun
dem Handschläger übergeben, der, vor einem etwa stuhl-
hohen Blvck aus Marmor oder Granit stehend, die Form
auf diesem Ambvß mit einem in der rechten ivie in der
linken Hand gleich gewandt geschwungenen symmetrischen
Dvppelhammer, etwa 20 Pfund schwer, bearbeitet. Der
Goldschläger führt dabei die „Streiche" im wesentlichen
aus dem Mittelpunkt nach dem Rande der Ouetschform,
dreht diese beständig, sv daß stets ein neuer Strahl
getrosten wird, und ivendet die Form von Zeit zu Zeit,
um auch die untere Seite in gleicher Weise zu schlagen.
(Abb. 2.)

Hat das „Quartier" eine bestimmte Große und Ver-
dünnung erreicht, so wird es aus der ersten Form gc-
nommen, wiederum in vier Viertel zerlegt und diese
zirka 1200 Stück in cbensoviele Zwischenlagen von etwa
5x5 Zoll, diesmal jedoch ans der teuren Goldschläger-
haut, emgebettet.

Das Schlagen dieser zweiten Form, „Lvtform" ge-
nannt, übernimmt eine sinnreich gebaute Maschine.
Denn, wenn auch die Handschlägerei heute noch vielfach
durch alle Stufen des Schlagprozesses betrieben wird,
so ist es jahrzehntelangen Anstrengungen der Ingenieur-
knnst gelungen, Maschinen zu erfinden, welche die große
Kraftlei st nng. und die Geschicklichkeil des Menschen er-
setzten. In vielen Betrieben aber ist auch ans dieser
Stufe des Schlagprvzesses noch der Handhammer im
Gebrauch und zwar dient beim „Löten" der gleiche Dop-
pelhammer wie beim „Quetschen".

Hat das nnn schon zweimal ausgetriebene Gvldblätt-
chen etwa die Größe der Form erreicht, so wird der
„Stapel" von Häutchen und Goldblättchen aus seinen
Pergamenthüllen genommen, um die Blättchen wieder-
um in vier Teile zu zerschneiden. Die so erhaltenen
Viertel werden jetzt in die letzte Form gelegt, die aus
besonders feinen Goldschlägerhäutchen von etwa 13x13 em
Größe besteht. Je zarter und schmiegsamer nämlich die
Häntchen sind, nm sv dünner läßt sich das Gvldblätt-
chen austreiben. Das Schlagen der letzten oder „Dünn-
schlagform" erfolgt überwiegend von Hand und erfor-
dert eine besonders große Geschicklichkeit. Denn unge-
schicktes Schlagen erzielt nicht nur ungenügend die
gewünschte Feinheit der Goldplättchen, sondern zerstört
auch die überaus kostbaren Häntchen.

Das „Dünnschlagen" ist der langwierigste der drei
Schlagprvzesse und erfordert für seine einzelnen Stufen,
die jede mit einem besonderen, bald schweren, bald leich-
ten, bald einseitigen, bald doppelten Hammer geführt
werden, 4—5 Stunden, während zum „Quetschen" etwa
^/s und zum „Löten" etwa 2 Stunden genügen. (Abb. 6.)

Die genannten Prozesse spielen sich in einem Gold-
schlägerbetrieb natürlich fortwährend nebeneinander ab,
und während in der Gießerei ein neuer „Zain" gegos-
sen wird gehen in den Schlagräumen zahlreiche mit dem
Produkt eines früheren Gusses gefüllte Formen dem
Fertigschlagen entgegen. Das ermöglicht nus, den Be-

Abbildung 2. Goldschläger cuis den, 1l>. Jahrhundert.
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2t66ilbimg 4. aBerf^euße au§ bem 17. Qa^ï^nitbcxt.

trieb in $ürge gu burchwanbem, wäljrenb bas ©olb
etwa 20 Stunben brauet, um ben ïôeg bon bem Schmelg=
tieget übet bie ©ieBform, ben 9lmboB, bas SÖBatgroerf

unb bie brei Schlagformen gurüdgulegen.
@tje bie ©otbptättdfjen gum Serfanb fertig finb, muffen

fie jebod) nod) aus ber Sünnfchlagform hetauSgenom=

men, befchnitten unb in bie befannten $apierbüd)lein
gefegt werben, in benen fie im £>anbet erfcheinett. ÜBar
biefeS „SluStegen" ber gornt aud) fdjott bei ber öuetfch»
form unb Sötform nötig, fo erforbert eS boc^ bei ber

Sünnfchlagform gang befonbereS ®efd)id. Ueberatf fällt
beSljalb ber $rauenl)anb biefe gierlidje Sfrbeit gu. Sie
Sefd)neiberin fifst bor einem Sifd), auf bem ein Heines

gweiftufigeS Sreppdjen, bie fogenannte „Srüde" ftetjt.
Stuf jeber Stufe ber Stüde liegt ein Sapierbüdjlein gum
©infütlen ber Slätter bereit. Sor fiel) legt bie Sefctjnei»
berin bie fertig gefd)lagerte gorm, bie aus ihrer $erga=
mentl)ülle befreit unb an einer ©de in bie äöerfgange
eingefpannt ift, um ein SluSeinanberfaßen ber üielen £)un=

bert §äutd)en unb Stättchen gu Oermeiben. Sie Se=

fdjneiberin blättert mit ber linfen §anb £>äutd)en für
£>äutd)en um, legt ba§ mit ber rechten .jpanb gehaltene
Ifolggättgeldjen auf bas ®oIbblättd)en, bläft behutfam
auf lefstereS, barnit es fid) um ben aufrufjenben gangem
fdjenfel legt, uttb. trägt baS erfaßte Slättdjen gunädjft
auf baS gu il)rer 9ted)ten liegenbe Sefdjueibefiffen. Stuf
biefem wirb mittels eines fOiefferS mit groei parallelen
Clingen, beS fogeuanuten SefdjneibemefferS, baS Slättchen
guabratifd^ befd)nitten. äftit ber gleichen Sorfidjt trägt
jte alSbann mit bemfelben $ängetd)en baS Slättchen gu
bem 5ßapierbüd)lein.

SaS gefdjieht fo gierlich, baB baS Slättchen wie auf
einer Suftmetle an feinem SefiimmungSort gu fdpoeben
fdjeint, unb bod) erforbert baS ®efd)äft äuBerfie Sel)ut=
famfeit. ©enügt bod) ein gu fiarfeS SluSatmen, bon
Ruften gang gu fdpoeigen, um baS unenblid) garte ®olb=
blätteren fortgumehen ober gu gerreigert. Seber ,gug=
loinb in bem Sefdjneiberaum muB beSljalb auf baS ängft=
Itchfte bermieben werben. Siefen fern gu halten ift aud)

9l6Mlbitufl 5. aietfteübare SCSatje.

ber $wed beS linfS fid)tbaren $apterfd)irmeS, weldjer
ben Arbeitsplan ber Sefdjneibetin bon ihrem ©egenüber
fdjeibet, gletd)geitig aud) gur hefferen Seletidjtung ber
StrheitSftetle bient. (St6E>. 7). (ScljluB folgt.)

tttuftermeffe Bafel.

Safel, bie alte ^anbelsftabt an unferer Sîorbmarf,
berbient heute ben befonberen Sanf beS SanbeS, weil
fie inmitten ber fdjweren wirtfdjaftlidjen Sebrângnté
unferer Sage mutig an bie Seranftaltung ber 6. Schweiget
SOÎuftermeffe herantritt.

Siefe foil wtebeutm $cugnis ablegen bon ber gäben,
gielbewuBten Strbeit jeber }dhweigerifdf)en SBerfftätte unb
bon bem uubeugfamen SBitlett, ber SBeltfrife bie Spifce
gu bieten.

Saburd), baB fie erneut bie Slide beS 3n= unb
AuSlanbeS auf bie ©rgettgniffe fdjweigerifd)er Süchtig»
feit lenH, fann bie Schweiger fflîuftermeffe für bie SBieber»

belebung unb bie ©efunbung unferèS 3Birtfd)aftSförper0
bon grbBter Sebeutung fein. Sie ift baS tauglid)fte ÜJtittel

gur §ebung beS einheimifdjen SlbfafjeS unb beS gegen»
wärtig fdjwer mit berUngunftber,geitringenben@);porteS.

Unfere SeiftungSfähigfeit auf aßen ©ebieten inbu»
ftrieüer unb gewerblicher Sätigfeit wirb nach bem Silbe
beurteilt werben, baS bie Schweiger ÜUUiftermeffe ben Se»

fud)ern bermittett. Saher gilt eS, aüe Gräfte angufpannen,
um bie Ärifenmeffe 1922 muftergültig gu geftalten.

©erne begreife ich baljer, auf bie ©inlabung ber

Seitung ber fDïuftermeffe, mid) gu ihrer bieSjälirigeu
Seranftaltung guv äuBern, bie ©elegenljeit gu einem
Sipped an bie fd)weigerifd)e Snbuftrie unb baS ©e»
werbe, fie möchten biefeS nationale Unternehmen uttb
bamit gleichgeitig unfere SolfSwirtfchaft burd) SefdhiH
Hing mit ben boüfommenften ©rgeugniffett ihres geiftigett
unb technifchen Schaffens förbern.

SJtehr als je ift bieS heute ©rforberniS!
Sern, ben 26, Januar 1922.

Sr. §aab, SunbeSpräfibent.
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Abbildung 4. Werkzeuge aus dem 17. Jahrhundert.

trieb in Kürze zu durchwandern, während das Gold
etwa 20 Stunden braucht, um den Weg von dem Schmelz-
tiegel über die Gießform, den Amboß, das Walzwerk
und die drei Schlagformen zurückzulegen.

Ehe die Goldplättchen zum Versand fertig sind, müssen
sie jedoch noch aus der Dünnschlagform Herausgenom-
men, beschnitten und in die bekannten Papierbüchlein
gelegt werden, in denen sie im Handel erscheinen. War
dieses „Auslegen" der Form auch schon bei der Quetsch-
form und Lvtform nötig, so erfordert es doch bei der
Dünnschlagform ganz besonderes Geschick. Ueberall fällt
deshalb der Frauenhand diese zierliche Arbeit zu. Die
Beschneiden» sitzt vor einem Tisch, auf dem ein kleines

zweistufiges Treppchen, die sogenannte „Brücke" steht.

Auf jeder Stufe der Brücke liegt ein Papierbüchlein zum
Einfüllen der Blätter bereit. Vor sich legt die Beschnei-
derin die fertig geschlagene Form, die aus ihrer Perga-
menthülle befreit und an einer Ecke in die Werkzange
eingespannt ist, um ein Auseinanderfallen der vielen hun-
dert Häutchen und Blättchen zu vermeiden. Die Be-
schneiden» blättert mit der linken Hand Hüutchen für
Häutchen um, legt das mit der rechten Hand gehaltene
Holzzängelchen auf das Goldblättchen, bläst behutsam
auf letzteres, damit es sich um den aufruhenden Zangen-
schenket legt, und. trägt das erfaßte Blättchen zunächst
auf das zu ihrer Rechten liegende Beschneidekissen. Auf
diesem wird mittels eines Messers mit zwei parallelen
Klingen, des sogenannten Beschneidemessers, das Blättchen
quadratisch beschnitten. Mit der gleichen Vorsicht trägt
sie alsdann mit demselben Zängelchen das Blättchen zu
dem Papierbüchlein.

Das geschieht so zierlich, daß das Blättchen wie auf
einer Lustwelle an seinem Bestimmungsort zu schweben

scheint, und doch erfordert das Geschäft äußerste Behüt-
samkeit. Genügt doch ein zu starkes Ausatmen, von
Husten ganz zu schweigen, um das unendlich zarte Gold-
blättchen fortzuwehen oder zu zerreißen. Jeder Zug-
wind in dem Beschneideraum muß deshalb auf das ängst-
lichste vermieden werden. Diesen fern zu halten ist auch

Abbildung s. Berstellbare Walze.

der Zweck des links sichtbaren Papierschirmes, welcher
den Arbeitsplatz der Beschneiderin von ihrem Gegenüber
scheidet, gleichzeitig auch zur besseren Beleuchtung der
Arbeitsstelle dient. (Abb. 7). (Schluß folgt.)

Schweizer Aîustermesse Basel.
Appell.

Basel, die alte Handelsstadt an unserer Nordmark,
verdient heute den besonderen Dank des Landes, weil
sie inmitten der schweren wirtschaftlichen Bedrängnis
unserer Tage mutig an die Veranstaltung der 6. Schweizer
Mustermesse herantritt.

Diese soll wiederum Zeugnis ablegen von der zähen,
zielbewußten Arbeit jeder schweizerischen Werkstätte und
von dem unbeugsamen Willen, der Weltkrise die Spitze
zu bieten.

Dadurch, daß sie erneut die Blicke des In- und
Auslandes auf die Erzeugnisse schweizerischer Tüchtig-
keit lenkt, kann die Schweizer Mustermesse für die Wieder-
belebung und die Gesundung unseres Wirtschaftskörpers
von größter Bedeutung sein. Sie ist das tauglichste Mittel
zur Hebung des einheimischen Absatzes und des gegen-
wärtig schwer mit derUngunst derZeit ringenden Exportes.

Unsere Leistungsfähigkeit auf allen Gebieten indu-
strieller und gewerblicher Tätigkeit wird nach dem Bilde
beurteilt werden, das die Schweizer Mustermesse den Be-
suchern vermittelt. Daher gilt es, alle Kräfte anzuspannen,
um die Krisenmesse 1922 mustergültig zu gestalten.

Gerne begreife ich daher, auf die Einladung der

Leitung der Mustermesse, mich zu ihrer diesjährigen
Veranstaltung zu. äußern, die Gelegenheit zu einem

Appell an die schweizerische Industrie und das Ge-
werbe, sie möchten dieses nationale Unternehmen und
damit gleichzeitig unsere Volkswirtschaft durch Beschik-

kung mit den vollkommensten Erzeugnissen ihres geistigen
und technischen Schaffens fördern.

Mehr als je ist dies heute Erfordernis!
Bern, den 26. Januar 1922.

Dr. Haab, Bundespräsident.
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