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3Uuftrirte fdntx'^ertfdK Ejanbtoerfer^eitung.

mic aucf) unfer ©cfretariat bepufd Eludfunftdertpeitung jur E3er*

fitgung
EBir erfucpeit nun bie ©eftiondBorftänbe, fiep mit altem

©fer ber Aufgabe anjunefjmen nnb ipre ©ingaben batbmögticpft,
fpâteftenë bis ©nbe DJÎai 1886 an ben ißräfibenten bed gen*
tratBorftanbed, ôcrrn Eîationatratp Sr. ©töpet in Sûricp, ein=

gufenben. E3ei Seantmortung ber fragen motten ©ie fid) fo
oiet mie niBgtid) ait bad nxitfolgenbe ©taenia fatten; ed cr=

leichtert bied bie Sludarbcitung bed E3ericpted. EBir bemerfen

jcbod), baß mir burd) biefen EBunfdj Spiten in feiner EBeife Ber=

bieten motten, audj anbere nidjt berührte ©efidjtdpunfte perbei»

guziepen nnb gu befprecpeu. Etuf ein einzelnes SStatt gehören
nur bie Angaben cined ©cmerbdzmeiged, nidjt mehrerer.

Seit ESericpt über bie ©rpebitngcn betreffenb ben beutf<f)=

fepmeizer. |>aiibcIdBertrag hoffen mir bemnäepft bem eibgen.

.jpanbeldbepartement Bortegen gtt fönnen. ;pod)ad)tungdOottft
iRameitd bed 3entralBorftanbed,

Ser fßräfibent:
$r. £$. ©töffel.

Ser ©efretär:
üöcater Sïreliê.

Sprecfyfaal.
Äriend, 8. Etprit 1886.

Sit. fRebaftion ber „Qttuftr. fepmeig. |>anbroerfer=,3eitung"
Ser fJortfdfrittSüerein Äriend bei Sutern ift gefonnen, bad

tn Äricnd beftetjenbe @trapenbetcud)tungdfpfteui umänbern gu
(äffen. Offerten einer in bie Saternen gu ftettenben, mögtiepft
teueptfräftigen, bittig breunenben mtb leiept git bebienenben Sampe,
bie betn ©tnfhtffe beS EBinbed unb ber Semperatur niept unter»
morfen ift, merben gerne entgegengenommen.

Ser E3orftanb bed gortfdjrittdoereind Äriend;
3>. ©djnpbcr g. fßoft.

3uut SeprlhtgSStiefen. (Svorrefp. aud bem $t. 3üricp.)
Ueberalt merben Seprtingdpritfungeit ncranftattet, unb man glaubt
barin ein ERittet gu finben, bap babttrep ber Saypeit, roomit
SBiele ilfre Seprgcit Berträumen, gefteuert roeebe, unb einer regen
Spätigfeit rufe, fomie aud) ben Steiftet anfporne, bem Sepr»

ting aöe bie ffertigfeiten anzueignen, bamit er ein orbentlidjed
©tüd Elrbeit auf bie ißrüfung liefern fann. Stbcr mie befannt,
befaffen fid) Biete EReiftcr mit ber ffabtifation einer ©pegiatitât
unb t)auptfäd)tid) ©otepe fönnen Knaben gang gut in ein paar
Sagen auf eine beftimmte Elrbeit einbritten, bap biefe fo Biet

atd ein ©efette, ber gut begaf)lt fein mitt, teiften fönnen.
Unb ed ift nun bie ^rage: ®ann eine fotd)e EBerfftätte

atd Seprmerfftätte angefepen merben? §aitpfäcpticp bie <£ifen=

branepe pat fiel) fo fpegiatifirt, bap fogufagen ein Arbeiter,
gteiep titeptig für SICteS, eine ©ettenpeit ift, unb ein neugebadetier
©efette aud einer fotepen EBerfftätte beim Elnbtide anbermeitiger
Elrbeiten ganz mutptod mirb unb bei ber Umfdjau auf bie ffrage
bed SJÎeifterd, ob er ein ganzer ©d)toffer, ganz fteintaut antroortet:
„©in ©tüd banon."

ERcine ERcittung in biefer Slngetegenpcit märe, bap ein

®nabe bie Seprgeit bei brei EReiftern paffiren ntüpte, bei Sebent

ungefäpr ein Sapr. Inf biefent EBege ift eper ©emäpr für tücp=
tig'e praftifdje Ekrufdbitbttng, märe er bod) roenigftend mit ber

Sabrifation Bon brei Spezialitäten befannt gemorben. St.

©rtaitben '©ie mir, folgenbe Efemerfungen auf ben in
9fr. 52 SpredJEltatted erfepienenen Elrtifet über „EBaffergtad"
ZU ntadjen. Sep pabe nämtiep gebrannte ERagnefia mit fon»

Zcntrirtem EBaffergtad gu ®itt Bon gerbtodjeitettt fßorgctlait unb
anberem ©efepirr, aud) Bon ©tcineit unb Renient Bcrmenbct, unb
fanb ipn atd fotepen audgegeidjnet ; er erpärtete rafcp unb mitrbe
fepr part, aud) tödte ipn in bad ©efepirr gefepütteted fatted
EBaffer niept auf. Slid icp jeboep einen fteilten fReft biefed fitted
etmad geformt naep 6 Sagen iit'd falte SGBaffer legte, tödte er
fid) in furzer $eit Bottftänbig auf*); ebenfo erging ed auep mit
einer fUiifcpung Bon treibe unb SBaffergtaS. ©d bemäprte fiep

*) îtnm. b. SR e b. Sßon einem îtbonnentens im 2BaUt§ toirb und
ebenfalls mitgetpeitt, bap naep feinen groben SEßafjergtadfitt bei $or=
SeHanaegenftänben nur tueniae $aqe bie Untbdticpfeit in marntem
SBaffer bepalte.
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baper nidjt, mad in bent 2lrtife£ auf ©eite 442 ftept, „bap biefe
SDfaffe im SBaffer untödtid) ift", unb fotgtidj mirb audp ber

ganze übrige Speit bed Strtifetd, metdfer auf einer falfcpeit
SoraudfeÇung berupt, nidjt richtig fein, ffcp fenne bad 2Baffer=
gtad fd)on lange atd einen Botn SBaffer fepr teiept tödtiepen ©toff,
medpatb icp ed niept mepr für bem SBetter audgefepte fftäcpeit
benupe. ©d triftet tange niept, mad cd oerfpriept.

Ser Bon ©cploffer Seuzingcr in SRottid empfoptene Ääfe«
fitt, metcpeit ntait nad) feiner Einleitung opne Satfzutpat Ber-
menbeit fott, gibt ganz unbefriebigenbe ïïîefnttate ; er tost fiep
ebenfattd im SBaffer.

Sagegen bemäprt fiep ein Äitt Bon gebrannter ÜRagnefia,
mit ftüffigem ©ptorittagnefium angcmad)t, fepr gut; nur ziept
er fepr tangfam, brauet 12 ©titnben. Siefc SRaffe ift mirfliep
unlödticp in fattem uitb marinent SBaffer, aber niept in ©äurc.
Etud) fann man fie mit beliebiger SRenge SRarmorftaub mifepeit,
unb gibt bann nod) ein guted fRcfuttat, um ©egenftänbe barattd
Zu maepen.

©tpeerinfitt mit SBteigtätte ift ebenfattd ein fepr guter Äitt
für Steine unb dement unb erpärtet rafd). D. B. in B.

Satnpfroafcperei ©eefclb (^üriep), ben 7. Etprit 1886.
Sit. fRebaftion ber „^Huftr. frf)iueiz- ^)anbmerfer»3eitung" in

©t. ©allen!
$n 3prem fonfi andgezeidjnet gefepriebenen Slrtifel über

bie 33erraenbung Oed Sßaffergtafcd in 9îr. 52 $P«3 gcfd)äpteii
Slatted, mirb über beffen Elnmenbung atd SBafdjmittet iit einer
SBcifc ber ©tab gebroepen, bie uiibcbiitgt einer Scrieptigung be=

barf. Sad SBaffergtad, bcfoitberd bad 9îatron=3Bafferglad, ift
ein fepr fräftiged Söfungdmittet für fjette unb mirft äpnticp
mie bie ©oba. Ser beftc Scmcid piefür ift, bap bie gröftc
ffabrif für SBaffergtad, biejenige ber Vetren n. Särte it. 6o.,
Sffiormd, ipr i)3robuft zum fReinigen Bon SupbattntmoIIe benupen
unb auf biefe SBeife bie fettigfte SBaare tn furzer Bo(t=

ftänbig rein barftetten, mobei meber Safer noep SurPe ange»
griffen mirb. Sic -Pupmottc mirb meidjer unb offener unb fangt
bie öligen ©ubftanzen begieriger auf atd neue SBaare. Sind)
für gcmöpnticpe SBäfcpe mirb bad SBafferglad fepr päufig an=
gemenbet, pauptfäd)Iicp in Serbinbung mit ©(pzeritt unter bem

rnanten 2Bafferg(ad=ßompofitioit, mctd)c ebenfattd Bon ber Sirmct
Bon Särle bargefteltt mirb unb mirft atd Bortpcitpafted @iit=
meiepmittet befonberd bei ftarf feptnupiger iffiaare. Stud) bad
atd SüHungdmittct in ber ©eifen=Sat>nfution nermenbete 2Baffcr=
gtad pilft zunt SBafcpen ebenfattd mit unb mirft nid)t itacptpci=
tig, fo tange nidjt mepr atd 20—25 fffroz- bed Settfäurege»
patted ber ©eife beigemifd)t fittb. ©d fott bamit niept gefàgt
fein, bap bie reinen Settfeifen niept ben SBaffergtadfeifcn üor=
Zuziepen feien, boep läfjt fiep niept leugnen, bap bie SBaffcigtad^
feifen, met^e eben eine fertig gebitbete SRineratfcife (fiefetfauref
fRatron) entpatten, für Biete 3ircefe ein norzügtieped unb bittiged
fReinigdmittet abgeben. EteptungdBottft Ettbcrt fRüfcpeterl

Pcrfd}to5encs.
Saö Irogifc^c ©ttbe ber ^oljarbeiter^Strife in

^crtöttit. Sortepten ©antftag tagten bie Holzarbeiter in bev

Srauerei 2Bpten bei ^eridau. 3ed ber Serfammtung mar,
ber EtrbeitdeinfteCtung gröpere Etudbepitung zu Bcrfcpaffen. Eln=

fänglid) fcpicit ed, atd ob bie ^aupträbctdfüprer (Seutfepe) ipr
3id erreiepten, Senn bereits patte eine erfteeftiepe getpt „fRcitc"
für Etrbcitdeinftettung unterfcpriebeii. 9cod) mäprcnb ber Unter--
Zcicpiutug trat ein mäprfcpaftcr junger ©cpmeizer»21rbciter in
bie ißevfantmlung. Elufgeforbert, zu untcrzeidjnen, evftärte er
feperzpaft, nidjt fcpreibeit zu fönnen uitb bedpatb „Sprügti" tnaepen

ZU müffen. @r napm battit fein 3i'«incrmanndbtei unb maepte
mit mäd)tigeit ein Kreitz über ben ganzen Söogett unb
ftriep fo ben Snpatt bedfetbcii bitrcp. hierauf ridjtete er fräftige
EBorte an bie Elrbeiter, fiep niept Bon fremben Etgitatoren Ber-
füprcit zu taffen, unb proteftirte bagegen, bap bie Scutfcpen beu

fdjmeigerifdjen Etibcitcrn biftiren motten. Ser Etppett mirfte, beim
bad ©nbe Born Siebe mar: bie beutfcpeit ^aupträbetdfüprcr,
baruntcr ein E3ucpbinber, melcpcr maprfd)cinltdj barmu zu ben

Hotgarbeitern gätjlt, meit aud §otz nuit aud) Rapier geinacpt
mirb, mürben einer naep bent anbera, zunt Speit redjt unfanft,

ZUustrirte schweizerische Handwerker-Zeitung.

wie auch unser Sekretariat behufs Auskunftscrtheilung zur Ver-
fügung steht.

Wir ersuchen nun die Seltionsvorstände, sich mit allem
Eifer der Aufgabe anzunehmen und ihre Eingaben baldmöglichst,
spätestens bis Ende Mai 1886 an den Präsidenten des Zen-
tralvorstandes, Herrn Nationalrath Dr. Stößel in Zürich, ein-
znsenden. Bei Beantwortung der Fragen wollen Sie sich so

viel wie möglich an das mitfolgende Schema halten; es er-
leichtert dies die Ausarbeitung des Berichtes. Wir bemerken

jedoch, daß wir durch diesen Wunsch Ihnen in keiner Weise ver-
bieten wollen, auch andere nicht berührte Gesichtspunkte herbei-
zuziehen und zu besprechen. Auf ein einzelnes Blatt gehören
nur die Angaben eines Gcwerbszwciges, nicht mehrerer.

Den Bericht über die Erhebungen betreffend den deutsch-

schweizer. Handelsvertrag hoffen wir demnächst dem eidgen.

Handelsdepartemcnt vorlegen zu können. Hochachtungsvollst
Namens des Zcntralvorstandes,

Der Präsident:
Dr. I. Stöszel.

Der Sekretär:
Werner Krebs.

^prechsaal.
Kriens, 8. April 1886.

Tit. Redaktion der „Jllustr. schweiz. Handwerker-Zeitung"!
Der Fortschrittsverein Kriens bei Luzern ist gesonnen, das

in Kriens bestehende Straßenbelenchtungssystem umändern zu
lassen. Offerten einer in die Laternen zu stellenden, möglichst
leuchtkräftigcn, billig brennenden und leicht zu bedienenden Lampe,
die dem Einflüsse des Windes und der Temperatur nicht unter-
worsen ist, werden gerne entgegengenommen.

Der Vorstand des Fortschrittsvercins Kriens^

I. Schnyder z. Post.

Zum Lehrlingswesen. (Korresp. aus dem Kt. Zürich.)
Ueberall werden Lehrlingsprüfungen veranstaltet, und man glaubt
darin ein Mittel zu finden, daß dadurch der Laxheit, womit
Viele ihre Lehrzeit verträumen, gesteuert werde, und einer regen
Thätigkeit rufe, sowie auch den Meister ansporne, dem Lehr-
ling alle die Fertigkeiten anzueignen, damit er ein ordentliches
Stück Arbeit auf die Prüfung liefern kann. Aber wie bekannt,
befassen sich viele Meister mit der Fabrikation einer Spezialität
und hauptsächlich Solche können Knaben ganz gut in ein paar
Tagen auf eine bestimmte Arbeit eindrillen, daß diese so viel
als ein Geselle, der gut bezahlt sein will, leisten können.

Und es ist nun die Frage: Kann eine solche Werkstätte
als Lehrwerkstätte angesehen werden? Haupsächlich die Eisen-
branche hat sich so spezialisirt, daß sozusagen ein Arbeiter,
gleich tüchtig für Alles, eine Seltenheit ist, und ein neugebackener
Geselle aus einer solchen Werkstättc beim Anblicke anderweitiger
Arbeiten ganz muthlos wird und bei der Umschau auf die Frage
des Meisters, ob er ein ganzer Schlosser, ganz kleinlaut antwortet:
„Ein Stück davon."

Meine Meinung in dieser Angelegenheit wäre, daß ein

Knabe die Lehrzeit bei drei Meistern passiren müßte, bei Jedem
ungefähr ein Jahr. Auf diesem Wege ist eher Gewähr für tüch-
tige praktische Berufsbildung, wäre er doch wenigstens mit der

Fabrikation von drei Spezialitäten bekannt geworden. 8t.

Erlauben ?Sie mir, folgende Bemerkungen auf den in
Nr. 52 Jhres^Blattes erschienenen Artikel über „Wasserglas"
zu machen. Ich habe nämlich gebrannte Magnesia mit kon-

zentrirtem Wasserglas zu Kitt von zerbrochenem Porzellan und
anderem Geschirr, auch von Steinen und Zement verwendet, und
fand ihn als solchen ausgezeichnet; er erhärtete rasch und wurde
sehr hart, auch löste ihn in das Geschirr geschüttetes kaltes
Wasser nicht auf. Als ich jedoch einen kleinen Rest dieses Kittes
etwas geformt nach 6 Tagen in's kalte Wasser legte, löste er
sich in kurzer Zeit vollständig auf^); ebenso erging es auch mit
einer Mischung von Kreide und Wasserglas. Es bewährte sich

*) Anm. d. Red. Von einem Abonnentenffim Wallis wird uns
ebenfalls mitgetheilt, daß nach seinen Proben Wasserglaskitt bei Por-
Manaegenständen nur wenige Tage die Unlöslichkeit in warmem
Wasser behalte.
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daher nicht, was in dem Artikel auf Seite 442 steht, „daß diese

Masse im Wasser unlöslich ist", und folglich wird auch der

ganze übrige Theil des Artikels, welcher auf einer falschen
Voraussetzung beruht, nicht richtig sein. Ich kenne das Wasser-
glas schon lange als einen vom Wasser sehr leicht löslichen Stoff,
weshalb ich es nicht mehr für dem Wetter ausgesetzte Flächen
benutze. Es leistet lange nicht, was es verspricht.

Der von Schlosser Leuzingcr in Mollis empfohlene Käse-
kitt, welchen man nach seiner Anleitung ohne Kalkzuthat ver-
wenden soll, gibt ganz unbefriedigende Resultate; er löst sich

ebenfalls im Wasser.
Dagegen bewährt sich ein Kitt von gebrannter Magnesia,

mit flüssigem Chlormagnesium angemacht, sehr gut; nur zieht
er sehr langsam, braucht 12 Stunden. Diese Masse ist wirklich
unlöslich in kaltem und warmem Wasser, aber nicht in Säure.
Auch kann man sie mit beliebiger Menge Marmorstaub mischen,
und gibt dann noch ein gutes Resultat, um Gegenstände daraus
zu machen.

Glycerinkitt mit Bleiglätte ist ebenfalls ein sehr guter Kitt
für Steine und Zement und erhärtet rasch. 0. L. in ö.

Dampfwascherei Seefeld (Zürich), den 7. April 1886.
Tit. Redaktion der „Jllustr. schweiz. Handwerker-Zeitung" in

St. Gallen!
In Ihrem sonst ausgezeichnet geschriebenen Artikel über

die Verwendung des Wasserglases in Nr. 52 Ihres geschätzten
Blattes, wird über dessen Anwendung als Waschmittel in einer
Weise der Stab gebrochen, die unbedingt einer Berichtigung be-

darf. Das Wasserglas, besonders das Natron-Wasserglas, ist
ein sehr kräftiges Lösungsmittel für Fette und wirkt ähnlich
wie die Soda. Der beste Beweis hiefür ist, daß die größte
Fabrik für Wasserglas, diejenige der Herren v. Bärle n. Co.,
Worms, ihr Produkt zum Reinigen von Putzbaumwolle benutzen
und auf diese Weise die fettigste Waare in kurzer Zeit voll-
ständig rein darstellen, wobei weder Faser noch Farbe ange-
griffen wird. Die Putzwolle wird weicher und offener und saugt
die öligen Substanzen begieriger ans als neue Waare. Auch
für gewöhnliche Wäsche wird das Wasserglas sehr häufig an-
gewendet, hauptsächlich in Verbindung mit Glyzerin unter dem
Namen Wasserglas-Komposition, welche ebenfalls von der Firma
von Bärle dargestellt wird und wirkt als vorthcilhaftes Ein-
weichmittel besonders bei stark schmutziger Waare. Auch das
als Füllungsmittcl in der Seifen-Fabrikation verwendete Wasser-
glas hilft zum Waschen ebenfalls mit und wirkt nicht nachthci-
lig, so lange nicht mehr als 20—25 Proz. des Fettsäurege-
Haltes der Seife beigemischt sind. Es soll damit nicht gesagt
sein, daß die reinen Fettseifen nicht den Wasserglasseifcn vor-
zuziehen seien, doch läßt sich nicht leugnen, daß die Wasserglas-
seifen, welche eben eine fertig gebildete Mineralscife (kieselsaures
Natron) enthalten, für viele Zwecke ein vorzügliches und billiges-
Reinigsmittel abgeben. Achtungsvollst Albert Nüschelew

Verschiedenes.

Das tragische Ende der Holzarbeiter-Strike in
Herisau. Vorletzten Samstag tagten die Holzarbeiter in der
Brauerei Wylen bei Herisau. Zweck der Versammlung war,
der Arbeitseinstellung größere Ausdehnung zu verschaffen. Au-
fänglich schien es, als ob die Haupträdelsführer (Deutsche) ihr
Ziel erreichten, denn bereits hatte eine erkleckliche Zahl „Neue"
für Arbeitseinstellung unterschrieben. Noch während der Unter-
zcichnung trat ein währschafter junger Schweizer-Arbeiter in
die Versammlung. Aufgefordert, zu unterzeichnen, erklärte er
scherzhaft, nicht schreiben zu können und deshalb „Chrüzli" machen

zu müssen. Er nahm dann sein Zimmcrmannsblci und machte
mit mächtigen Zügen ein Kreuz über den ganzen Bogen und
strich so den Inhalt desselben durch. Hierauf richtete er kräftige
Worte an die Arbeiter, sich nicht von fremden Agitatoren vcr-
führen zu lassen, und protestirte dagegen, daß die Deutschen den

schweizerischen Arbeitern diktiren wollen. Der Appell wirkte, den»
das Ende vom Liede war: die deutschen Hauptrüdelsführcr,
darunter ein Buchbinder, welcher wahrscheinlich darum zu den

Holzarbeitern zählt, weil aus Holz nun auch Papier gemacht
wird, wurden einer nach dem andern, zum Theil recht unsanft,



r 18 3Uuftrirte fcfjioeijerifdje £janbiperfer»5«ilu"(3-

Dor bie 3l£)iire gefept. tpeute wirb mit toeiiigen SluSnapmett Don

fämmtlicpen £tolgarbeitern wieber gearbeitet, ©erniffe SluStäuber
biirften nun ben ©inbrucf gewonnen baben, baff bie §eriSaucr
Slrbciterfdjaft für if)re steine nod) niept reif ift. (Slppg. 91.)

ßtmuter ctuë 2tri)eul)olg. ®entnäcpft wirb im ntäp»
rifc£>en ©ewerbemufeunt gu Sritnn eine üodftänbigc, auS 3"rbet=
fiefernpotg (SlrDen) unb gwar Don bem SZBiener 9JtBbelfabrifantcn
9R. 91iebermofer pergeftettte 3iwmereinrid)tung gur SluSfteduitg
gelangen. SluS genannter tpolgart fabrigirte, für cinfadj auS»

guftattenbe Sßopnräume, ©peifegimmer, Sauentftuben, Ratten :c.
paffenbe SDlobet erfreuen fiep neueftenS einer gait^ befonbern Se»
iiebttjeit. ®ie genannte ffirrna ift mit bicSbcgüglidjen Aufträgen
beinahe überhäuft; aud) in Srütttt würbe bic ®ireftion beS

SRufeumS bereits mehrfad) nacp 3ii"folfief>tt)olgmBbetu befragt.
UebrigcnS ift bie Serioenbuttg ber 3"rbetfiefer (in ber ©cpwcig
„Slrüe" genannt) gu 3intmer» unb ®cefcitDertäfclungen fe£)r alt.
3n ben fRatppäufern unb tf>atri3ier=9Bohnungen ©raubünbenS
finbet man foldje SlrDcit=®äfetungcn mit abmecpfelnbcut Särcpen»

polg, bie nod) heute (nad) girfa 300 3aprett) einen fepr f)iibfcf)en

©ffeft macheu, unb nenerbtngS würben in Spur Don tiidjtigen
girmen gange 3imiuereinricptungen auS SlrDeupolg in bem ©tple
ber alten Sorbilbcr fabrigirt. Slud) int bat)erifd)en ©ebirge finb
,3ürbettäfelungen wegen ber fepon bunfelrotp geflammten Slftftedcit
in bem rein weisen ©runbe als effeftDod fet)r beliebt uttb hüben

fid) fetbft in 9Rüncpen Dictfad) eingeführt.
(Slngeiger f. b. gorftprobuftenDerfcpr.)

9lcue (#ciüftl)ttltei\ ®ie fehr bebeutenben Soften nnb
bie ftete ©efahr, welche bie bisher gebräuchliche Sefeftigung Don

QuerpBtgern bttrep ©triefe bei Saitgerüftcu unterworfen finb,
[jaben fdjon feit einiger 3"t gu ©rfapmitteln geführt, bereit ad»

gemeine (Einführung inbeffen an beut höh greife tc. bisher
fcfjeitertc. 9îttn bringt bie ffirttta ,§. Röttgen it. So. in

fRode eineS läftigen, oft foftfpieligen SatlafteS. Srft in neuefter
3eit beginnt matt eingclne Birten berfelben Bfonomifcp gu Der»

werthen. ®ie bafifcheit fpocpofcnfcplacfen werben in faltem
SSaffcr abgefchrecft unb in feinen ©anb Derwaubclt, ber mit
Äalfbrci ober ftaubf'brmigem Äalfpt)brat angentad)t, in gönnen
gepreßt ober geftampft, für 8uft» unb SBafferbauten geeignete
9Raucrfteine (©djlacfenftcine) liefert; ©cplacfetintBrtel bient gur
fperftedung Don ffonnfteitiett, für ®pür» uttb ffenfterumfaffungen,
SBerfftücfe, ®acp» unb SelagSplatten, ferner gu ©ebrattcpS»
©egenftänben aller Slrt. ®ie eigentliche ©cplacfengcmentfabri»
fation ift in ber ©cpweig guerft iit bem D. fRod'fcpert Sifentucrf
in Spoinbeg bei ®elSbcrg im (japre 1880 begonnen morbeit.
®ic ntechanifchen ©igenfdjafteit beS ©cpladcngententeS, feine
grope SlbpäfionSfeftigfeit, 2öaffer«iiburchläffigfeit unb Solunten»
beftänbigfeit maepen ihn 31t einem wichtigen pl)brau(ifd)ctt Sinbe»
mittel, baS namentlich bei SSBaffcrbauten unfcpäpbarc ®ienftc
leiftet. ©egenwärtig wirb biefer 3ement 3. S. beim Saue beS

©cpleufettmerfcS bei 9!ibau Derwenbet. fßrof. ©etmaper glaubt
bem ©djlacfeitgetncnt cine grope 3ufunft üorauSfagen 311 bürfen.

©dpttieiget^emettte. Son Dberingenieur äRofer würbe
im 3üricher (fngeitieur» 1111b Slrcptteften » Serein bic Slnregttttg
gemacht, eS mochte uont Sereine aitS eine Äoinmiffion ernannt
werben, tucldje bic fyrage 31t prüfen hat, ob nicht bic Sepörben
auf irgenb eine SBeife Deraittapt werben fönuten uttb fodtcit,
bei SluSfcpreibung Don Sauten bett ittlänbifcpen 3outent 3U

beDorgugen, ba berfclbe längft mit bem auSlänbifd)en jebe $011=

furreng auSgupalten int ©taube ift. SS würbe piebei erwähnt,
bah "on ber ©djtueig jährlich für 5 9RiUionen Sinbemittel auS
bent SluStanbe eingeführt werben, trophein im (pnlanbe felbft bic
befteu 3tctttarten begogen worben fönnen. Sittel) bei bem San
ber 9Rämiftvaf;e put man fiep beS Ultner 3icntS bebient, ber

feittcSwegS 311 bat beffern ©orten gepört. ©tabtingenieur Surf»
parb gab über bief en Umftanb ben aufflärenben Sc»
fdjeib, bap im lepteu ©otttmer ade gabrifen ber

©eptueig fo befd)äftigt waren, bah wan feine neuen
Serträge abfcpliehen fomtte. Slucp ift bei ältern
tifern intntcr nod) baS Sornrtpcil eingewurgett, bah i>cr

auSlättbifdje 3't beffer fei. ®cr Slntrag Doit
9Jiofer würbe ttaep einer ®iSfnffion angenommen. SÜBir

bürfen babei wopt bei Hoffnung SluSbrucf geben, bah
biefeS Sorgepett ber ©eftiou 3id'id) im (jbttereffe ber
„nationalen Slrbcit" begrübt unb bah bemfelben nid)t
wieber — wie eS bei ber ffrage beS ©ubutiffionS»
WcfenS gefdjap — bie Slbficpt unterfepoben werbe, als
wolle ber Serein auf bie Sepörbcn einen unerlaubten
®rttd ausüben unb itt ade Serpältniffc unbefugt
pineinregieren.

Serg»®labbacp eben eine 9ceuigfeit itt ben §anbel, bie Der»

bient Don allen Sanmeiftern geprüft 31t werben, ttämlid) bie pier
abgcbilbcten ©taplgeriiftpalter, Don beren Sortrefflicf)feit fiep wopt
balb Qeber übei^eugt paben wirb, ttnt fo ntepr, als fie aud) gang
billig finb, inbent baS ©tiid auf nur ca. 3 gü. gu ftepen fommt.
®ie Sortpeile, bie folcpe ©erüftpalter bieten, finb folgenbe:

1) ©rohe 3eiterfparnih beim Sluf» ttnb Slbrüftett;
2) Sefeitigitng ber ©efapr für bie Sauleute;
3) $ein ©influh ber äßitterung;
4) Äeine Slbnupung;
5) Sittige SlnfcpaffnugSfoftcn.
®er §afen, in weldjett baS Ouerpolg gu liegen fommt, ift

auS Seffenterftapl ttnb bie Stammer, weldje baS fRutfcpen Der»

pinbert, auS beftem ©d)ittiebeifen. 3e ftärfer ber ®rttcf auf
bent Ouerpolg rupt, befto fefter wirb baSfelbc gegen bie aufregt
ftepenbe ©tauge gebrüeft.

©d)frtrtcn=^cmcntc. ^n ber tepteii ©ipttng beS 3üDCper

Ingenieur» unb SlrcpitcftenDereinS piett §r. tpvofeffor 8. ®et=

ntat)er einen Sortrag über ©cpladen»3emente uttb ipre Sc»

beutung für baS fcpwcigerifcpe Saugetuerbe. 9Ran Derftcpt unter
©d)ladcn 3ement biejenige Slrt ber Su33olan»3emcnte, welcpe

burcp innigfte SRifcpuitg granulirter, entfpred)enb entwäfferter
unb ftaubfein gentaplener §odjofenfd)lacfeit mit trocfeit getöfeptem,

pulDerförmigem 2le|fatf gewonnen wirb. SiS Dor wenigen
3nprett fpielte bie ^oc^ofertfcf)facfe auf ©ifenwerfen lebiglid) bie

,für bic IDcrfftätte.
lieber Oclmiftrithe.

®er „SRetaHarbeiter" fepreibt hierüber: ©S ift wopl fein j

©runb Dorpanben, bah ein guter Delaitftrid) fdjtteH troefnat '

foil, befonberS ber erfte ©runbanftriep. §anbelt eS fiep mit j

Sefcplettnigung ber Slrbeit, fo gibt eS allerbiitgS SRittcl, bic
Sluftrid)e fcpnellcr trodnen gu iaffett, aber bicS ift niept Dor»
tpeilpaft für bie ®auerpaftigfeit beS SlnftricpS. ÜRacpt eS fiep
nid)t, bah utan ben Slnffricp wieberpolen fann, bann fommt eS

ja DieÜeicpt auf bie grope ®auer niept an, bann faint man bie
garbe mit ©iffatiD Derfepett, ber Slitftrid) trodnet battn nod)
einmal fo fcpnell. ©egeitftäitbe, bie int freien ftepeit foHett,
bürfen niept im Ofen getroditet werben, fonbern werben fait gc»
ftridjen unb ntöglicpft langfattt getroefnet. ®aS Serbitttnen beS

SlnftricpS mit ®erpentinöt entpfeple icp nid)t ttnb gtuar überall
ba nidjt, Wo ber Slnftrid) banerpaft feitt foil, gitr gute baner»
pafte Slnftricpe ift unb bleibt immer ein guter Seinölfintih gut
unb alt Dermifcpt ber befte. ®ie Slnftri^e ntüffett Dodftänbig
erpärtet fein, epe fie einen folgenben aufnepttten bürfen, je naep
ber ®cmperatur unb bent ffcucptigfeitSgepalt ber éuft beS

3intitterS 2—6 ®age.

Sebcr=Srcibrtemeti auf tpre Dualität gu prüfen,
fod ttaep folgenber einfaeper SDlctpobe auSgufüpren fein: äRatt

^
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vor die Thüre gesetzt. Heute wird mit wenigen Ausnahmen von
sämmtlichen Holzarbeitern wieder gearbeitet. Gewisse Ausländer
dürften nun den Eindruck gewonnen haben, daß die Herisaucr
Arbeiterschaft für ihre Pläne noch nicht reif ist. (Appz. N.)

Zimmer ans Arvenholz. Demnächst wird im mäh-
rischen Gewerbcmuscum zu Briinn eine vollständige, aus Zürbel-
kiefernholz (Arven) und zwar von dem Wiener Möbelfabrikanten
M. Niedermoser hergestellte Zimmereinrichtung zur Ausstellung
gelangen. Aus genannter Holzart sabrizirte, für einfach aus-
zustattende Wohnräume, Speisezimmer, Bauernstuben, Hallen w.
passende Möbel erfreuen sich neuestens einer ganz besondern Be-
liebtheit. Die genannte Firma ist mit diesbezüglichen Aufträgen
beinahe überhäuft; auch in Brünn wurde die Direktion des

Museums bereits mehrfach nach Zürbelkiefernholzmöbeln befragt.
Uebrigcns ist die Verwendung der Zürbelkiefer (in der Schweiz
„Arve" genannt) zu Zimmer- und Deckcnvertäfclungen sehr alt.
In den Rathhäusern und Patrizier-Wohnungen Graubündens
findet man solche Arven-Täfelungen mit abwechselndem Lärchen-
holz, die noch heute (nach zirka 300 Jahren) einen sehr hübschen

Effekt machen, und neuerdings wurden in Chur von tüchtigen
Firmen ganze Zimmereinrichtungen ans Arvenholz in dem Style
der alten Vorbilder fabrizirt. Auch im bayerischen Gebirge sind

Zürbeltäfeluugen wegen der schön dunkelroth geflammten Aststellcn
in dem rein weißen Grunde als effektvoll sehr beliebt und haben
sich selbst in München vielfach eingeführt.

(Anzeiger f. d. Forstproduktenvcrkehr.)
Neue Gerüsthulter. Die sehr bedeutenden Kosten und

die stete Gefahr, welche die bisher gebräuchliche Befestigung von
Querhölzern durch Stricke bei Baugerüsten unterworfen sind,
haben schon seit einiger Zeit zu Ersatzmitteln geführt, deren all-
gemeine Einführung indessen an dem hohen Preise w. bisher
scheiterte. Nun bringt die Firma H. Köttgen n. Co. in

Rolle eines lästigen, oft kostspieligen Ballastes. Erst in neuester
Zeit beginnt man einzelne Arten derselben ökonomisch zu ver-
werthen. Die basischen Hochofenschlacken werden in kaltem
Wasser abgeschreckt und in feinen Sand verwandelt, der mit
Kalkbrci oder staubförmigem Kalkhydrat angemacht, in Formen
gepreßt oder gestampft, für Luft- und Wasserbauten geeignete
Mauersteine (Schlackensteine) liefert; Schlackenmörtel dient zur
Herstellung von Fcwmsteinen, für Thür- und Fensterumfafsungen,
Werkstücke, Dach- und Belagsplatten, ferner zu Gebrauchs-
Gegenständen aller Art. Die eigentliche Schlackenzementfabri-
kation ist in der Schweiz zuerst in dem v. Roll'schen Eisenwerk
in Choindez bei Delsberg im Jahre 1880 begonnen worden.
Die mechanischen Eigenschaften des Schlackenzementes, seine

große Adhäsionsfestigkeit, Wasserundurchlässigkeit und Volumen-
beständigkeit machen ihn zu einem wichtigen hydraulischen Binde-
mittel, das namentlich bei Wasserbauten unschätzbare Dienste
leistet. Gegenwärtig wird dieser Zement z. B. beim Baue des

Schleusenwerkcs bei Nidan verwendet. Prof. Tetmaycr glaubt
dem Schlackeuzemeut eine große Zukunft voraussagen zu dürfen.

Schweizer-Zemente. Von Oberingenieur Moser wurde
im Züricher Ingenieur- und Architekten-Verein die Anregung
gemacht, es möchte vom Vereine aus eine Kommission ernannt
werden, welche die Frage zu Prüfen hat, ob nicht die Behörden
auf irgend eine Weise veranlaßt werden könnten und sollten,
bei Ausschreibung von Bauten den inländischen Zement zu
bevorzugen, da derselbe längst mit dem ausländischen jede Kon-
kurrenz auszuhalten im Stande ist. Es wurde hiebei erwähnt,
daß von der Schweiz jährlich für 5 Millionen Bindemittel ans
dem Auslande eingeführt werden, trotzdem im Jnlande selbst die

besten Zemcntartcn bezogen worden können. Auch bei dem Bau
der Rämistraße hat man sich des Ulmer Zements bedient, der

keineswegs zu den bessern Sorten gehört. Stadtingenieur Burk-
hard gab üher diesen Umstand den aufklärenden Bc-
scheid, daß im letzten Sommer alle Fabriken der

Schweiz so beschäftigt waren, daß man keine neuen
Verträge abschließen konnte. Auch ist bei ältern Prak-
tikeru immer noch das Vorurtheil eingewurzelt, daß der
ausländische Zement besser sei. Der Antrag von
Moser wurde nach einer Diskussion angenommen. Wir
dürfen dabei wohl der Hoffnung Ausdruck geben, daß
dieses Vorgehen der Sektion Zürich im Interesse der
„nationalen Arbeit" begrüßt und daß demselben nicht
wieder — wie es bei der Frage des Submissions-
Wesens geschah — die Absicht unterschoben werde, als
wolle der Verein auf die Behörden einen unerlaubten
Druck ausüben und in alle Verhältnisse unbefugt
hineinregiereu.

Berg-G lad bach eben eine Neuigkeit in den Handel, die ver-
dient von allen Baumeistern geprüft zu werden, nämlich die hier
abgebildeten Stahlgerüsthalter, von deren Vortrefflichkeit sich wohl
bald Jeder überzeugt haben wird, um so mehr, als sie auch ganz
billig sind, indem das Stück auf nur ca. 3 Fr. zu stehen kommt.
Die Vortheile, die solche Gerüsthalter bieten, sind folgende:

1) Große Zeitersparniß beim Auf- und Abrüsten;
2) Beseitigung der Gefahr für die Banleute;
3) Kein Einfluß der Witterung;
4) Keine Abnutzung;
5) Billige Anschaffungskosten.
Der Haken, in welchen das Querholz zu liegen kommt, ist

aus Bessemerstahl und die Klammer, welche das Rutschen ver-
hindert, aus bestem Schmiedeisen. Je stärker der Druck auf
dem Querholz ruht, desto fester wird dasselbe gegen die aufrecht
stehende Stange gedrückt.

Schlacken-Zemente. In der letzten Sitzung des Zürcher
Ingenieur- und Architcktenvereins hielt Hr. Professor L. Tet-
mayer einen Bortrag über Schlacken-Zemente und ihre Be-
deutung für das schweizerische Baugewerbe. Man versteht unter
Schlacken-Zement diejenige Art der Puzzolan-Zemcnte, welche

durch innigste Mischung granulirter, entsprechend entwässerter
und staubfein gemahlener Hochofenschlacken mit trocken gelöschtem,

pulverförmigem Aetzkalk gewonnen wird. Bis vor wenigen
Jahren spielte die Hochofenschlacke auf Eisenwerken lediglich die

Kir die Werkstätte.
Ueber Oelaiistriche.

Der „Metallarbeiter" schreibt hierüber: Es ist wohl kein
Grund vorhanden, daß ein guter Oelaustrich schnell trocknen '

soll, besonders der erste Grundanstrich. Handelt es sich um l

Beschleunigung der Arbeit, so gibt es allerdings Mittel, die
Anstriche schneller trocknen zu lassen, aber dies ist nicht vor-
thcilhaft für die Dauerhaftigkeit des Anstrichs. Macht es sich

nicht, daß man den Anstrich wiederholen kann, dann kommt es
ja vielleicht auf die große Dauer nicht an, dann kann man die
Farbe mit Sikkativ versetzen, der Anstrich trocknet dann noch
einmal so schnell. Gegenstände, die im Freien stehen sollen,
dürfen nicht im Ofen getrocknet werden, sondern werden kalt gc-
strichen und möglichst langsam getrocknet. Das Verdünnen des

Anstrichs mit Terpentinöl empfehle ich nicht und zwar überall
da nicht, wo der Anstrich dauerhaft sein soll. Für gute dauer-
hafte Anstriche ist und bleibt immer ein guter Leinölsirniß gui
und alt vermischt der beste. Die Anstriche müssen vollständig
erhärtet sein, ehe sie einen folgenden aufnehmen dürfen, je nach
der Temperatur und dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft des

Zimmers 2—6 Tage.

Leder-Treibriemen auf ihre Qualität zu prüfen,
soll nach folgender einfacher Methode auszuführen sein: Man
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