
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 4 (1888)

Heft: 5

Artikel: Fortschritte in der Lederverarbeitung und Leder-Industrie [Fortsetzung]

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-578042

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 05.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-578042
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


50 lUuprtrte fdjutstjcrtfiljE fjcuttctorrker-geituitg

Sttyfô. 3n Jhmft uttb SMffenfdjaft ftnb mir heute toefent=
lief) ^iftortf(| uttb Sdjreiber btefeS theilt getoil biefe 2luf=

faffung im 2lEgemeinen. S3ir ftef»ert ficfjerlid) in 2lEem,
mag mir miffen uttb fönnen, auf ben Schultern unferer Bor=

fahren unb ficherlidj mar gegen ben falfdEjen, unhiftorifdjen
SubjeftiDigmitg beS 18. 3almhunbert2 eine fdjneibige 9îeaî=

tion nothmenbig, aber namentlich auf bem ©ebiete ber Sunft
nnb befonberS bem beg Sünftgemerbeg fantt man auch barin
gu meit gehen. Der Sofofofitjl gefiel fidf barin, bem fd)ranfen=
lofeften 3nbiüibuali2mu2 unb ber toEften fßfjantafie bie

3ügel fchiejgen p laffen, er ging üietfad) über bie ©rengen
beg StafjooEen, alfo Schönen hinauf. SoE man aber nicht
lieber nach 2frt beg ©ärtnerg bie aEguüppigen Saufen et=

mag befchneiben, anftatt bag gange ©emädjg mit Stumpf
unb Stiel auggureijjen? S3eit bie Bhuntafie DieEeicht ein»

mal p meit gegangen ift, foE fte nun gang nnb gar öer=

bannt fein? SCSir hören fo Siele Sofofo, Barod tc. abfotut
als 2lu2artungen ber Senaiffance üerurtheilen — meil fie
nicht mehr rein ftplgenüif; finb. S3ag ift benn nun aber
ber Sttjl felber, in beffen Samen eg bem ©enie berboten

fein foE, etmag ©igeneg gu ftfjaffen? @g ift ein Srobuft
aug gar mannigfachen gaßoren, mie bieg Semper in einer

feiner Heineren Schriften fefjr bübfcf) augführt: Slec^nit, Sïa=

teriat, 3ä>ed, bei fjerborragenben Sauten oft auch Terrain-
berhältntffe, ffîlima, Sebeiigmeife, perfönliche Saunen 2c. Dag
2lEeg macht ben Stpl. Skrum finb bie genfter ber älteften
romanifchen Sfircben (g. S. auf ber Reichenau) fo Hein?
Sun, man hatte fein ©tag unb bei ben häufigen Angriffen,
bie matt im früheften Stittelalter augguftehen hatte, mar eg mün=

fdjengmertt), fo mentg als möglich grofee Deffmmgett gtt haben,
©ang bagfetbe ift eg mit ben heute fo beliebten Bubenfcheiben.
Der 3toecf ehteg genfterg ift eg bocfj, foEte man meinen,
fobiet atg möglich Sicht tu eut 3tmmer gu laffen unb hatten
ttnfere bieberen Borfaljren eg öerftanben, grofje gfenfterfdjetben

gu machen, fo hätten fie ficherlidj feine Bubenfdjeiben ge=

braucht. §eute finb mir bahin gefommen, fie atg befonbere

Schönheit aufgufaffen unb fie gunt Schaben unferer Singen
überaE angumcnbett, eine Dhorheit, bie unfere Slltüorbern
ber ftplgerechteften ©poche, menn fie einmal felbft unter uns
manbeln fönnten, berladjen mürben. Seber Stpl mar im
Berhältnifj gum oorhergehenben ein gortfdjritt, bettn alg

man g. 23. gothifch bauen tonnte, üerliefj man mehr unb
mehr ben romanifcfjen Stpl. S3ären hier Seute bantalg fo

ftplgemäh mie mir gemefen, mahrtich, neue Stple hätten mohl
nie entftehen tonnen. 2Bie in ber ©efcbjichte unb in ber

©ntmicfelung ber Sprache, fo arbeitet ber göttliche ©eift and)
in ber Ütunft nach feinen ©efeçett, mir fühlen fein SBalten

mohl, aber im ©ingelnen mirb eg ttng fcf) tu er, bie ©efehe

feftgufteEen. S3ir fönnen meber ©efchichte, noch Sprache,
nocb Stpl machen, aber hinterher, menn fich etmag Seueg

heranggebilbet, fttd)t eg ber ©elepfte gu Haffifigiren, mie etma
ber Saturforfher Sßflangen unb Dhiere in ©ruppen unb
Staffen unterbringt. Sllfo menn bag ©runbgefeh aEeg

Schönen, Stafe unb Harmonie, gemährt bleibt, marnm foE=

ten mir bem ©enie gu enge ©rengen fe£en! Dajj bag teiber
fo oft gefchieht, ift Scfjulb ber Slrchiteßen unb Sunftgelefir»
ten, bie an ber Stiege unfereg mobernen Sunftgemerbeg ge=

ftanben unb bie üor lauter ïuuftgef<hicï)tlicher ©elehrfamfeit
oft genug felber in fid) bie eigentliche fchöpfertfche Sraft er«

fticten. .jjier ift aber bereitg fchon Befferung eingetreten,
auch haben bie Slrchiteßen heute mohl eiugefehen, bah fie
nicht auf aEen tunftgeroerblichen ©ebieten in gleicher Steife
gu Jpaufe fein tönneu uitb überlaffen namentlich ben inneren
Slttgbau ben betreffenben Sunftljanbmerfera.

Dag Dhema üerbiente mohl etmag meiter auggefponnen
gu merben, beg Saumeg megett ntüffen mir ung mit biefer

fnrgen Bemerfung begnügen,, möchte fte gur gmlge haben,
auc| auf bag ißublißtm befrucEjtenb unb anregenb eingu*
mirfen

ftortfdjritte in ber Sebernerarbeitung uitb Seber»

SllbltftriC. (govtfepung.j
©inen Seberlact, ber fich befonberg gum SacEjladiren

fdjon gefärbten Seberg eignet, bereitet man („ißharm.3tg.")
in folgenber Steife: 1 ©ramm §igrofin (fpirituSlöSliclj für
Sad) lögt man burch Digeriren in 100 .tubifcentimeter
Spiritug, barauf gibt man nodj 10 ©ramm SdjeEad hntgu
unb lögt aüch biefen in ber Stärme auf. Durch mehrmaligeg
2Inftreidjen big gum gemünfchten ©lange erreicht man ben

3med.
3unt Slitleimen oon Seber an ©ifen finb auch fdjon

öerfdjiebene Borfchriften gegeben morben. Sehr empfehlen?*
merth ift folgenbeg Verfahren. Stan ftreidje bag ©ifen erft
mit einer 23leifarbe, etma mit SSleimeih an. Sft biefer
Slnftrich troden gemorben, bebedt man ihn mit einem ©e=

ment, m elcher folgenbermafeen hergefteEt mirb: Stan nimmt
ben beften Seim, legt ihn in faites Staffer, big er meid)

gemorben; bann lögt man ihn in ©ffig bei einer mähigen
§i|e auf unb gibt ein Drittel feiner Staffe meifjeg Derpen-
tinöf gu, mifcht eg grünblich 3« einer geeigneten Dichtheit
uitb trägt ben noch mannen ©erneut mit einem fßinfel auf.
Dag Seber mirb bann auggegogen unb fdpeE an bie be=

treffenbe SteEe angepaht.
©ine einfache, Überaug leicht burchführbare fßrobe auf

Qualität beg Seberg ift folgenbe: ©in fleiner Slbfchnitt beg

Seberg mirb in ©ffig gelegt; menn bag Seber boüfontmen
gegerbt ift, üeränbert fich nur bie garbe begfelben in eine

bunflere, ift jeboch bag Seber nicht boEfommen mit Dannin
imprägnirt, fo fdimeEen bie Çafern in furger 3eit ftarf an
unb nach unb nach üermattbelt fich bag gange Seberftfiddjeit
iit eine gelatinöfe Staffe.

©ine Stnmeifung gur §erfteEung einer bortrefflidien
Seberfchmiere gab Sebna. Die Behanblung beg Seberg ift
hiebei folgenbe: Dag Seber mirb, je nadjbem eg mehr ober
minber gute ©erbung hut, 12—24 Stunben in meidjeg
Staffer gelegt unb mührenb biefer 3eit einige State gufam=

mengerieben ober gemalft, alg ob eg gemafcljen merben

foEte. @g mirb fich bann eine gfettigfeit auf bem Seber

geigen, melche abgefc|abt merben muh- hierauf mirb bag
Seber burch ^treffen unb Sluffpannen non ber überfchüffigen
geuchtigfeit befreit unb gunt Drodnen ber Suft auggefep.
Stenn eg beinahe abgetrodnet, mirb eg itochmalg leicht ge=

rieben unb bann in ber Sähe ein eg geuerg mit ber Salbe
eingerieben, fooiel eg aufguneljmett üermag unb enblid) an
einem marmen Orte getrodnet. 3ur Bereitung merben 25
fjtfb. reineg, gelbeg Stachg in 25 fjSfb. Derpentinöl gergehett

gelaffen, 25 fjtfb. Sicinugöl, 250 5ßfb. Seinöl unb 7 fßfb.
§olgtheer gugefep unb bag ©ange innig Herrührt.

Die Eonferbirung ber Dreibriemett ift für jeben Betrieb
pon gröhter Stichtigfeit; ihre Schonung unb längere @r=

haltung erfpart 3eit, ©elb unb gar Dielerlei Unannehmlich»
feiten, ©iit neuer Driebriemen, melcfjer auf eine glatt ab=

gebrehte Siemenfeheibe gelegt ift, mirb anfangg Dorgüglich
treiben, big fich feine innere fjlädje mehr nnb mehr glättet
uttb ber Siemen gu gleiten beginnt, mo bann ein Sdjmier»
mittel angemanbt merben rnnfj, melcheg alg Berbiitbittiggi
mittel Don Siemen unb Siemenfeheibe geeignet ift. 2112 ein

febr brauchbares Schmiermaterial mürbe folgenbe Sompofition
empfohlen: Dalg 1 Dljeil, jjifchthran 4 Dhetle, pulperifirteg
©olophonium 1 Dheil nnb fftech, aug §olg gemonueu, ein
Dheil. Der mit biefer Schmiere Derfepene Siemen mirb
feine ©efdfmeibigfeit unb ©lafticität lange Sahre behatten

so Illustrirtk schweizerische Handwerker Zeitung

Styls. In Kunst und Wissenschaft sind wir heute wesent-
lich historisch und Schreiber dieses theilt gewiß diese Auf-
fassung im Allgemeinen, Wir stehen sicherlich in Allem,
was wir wissen und können, auf den Schultern unserer Vor-
fahren und sicherlich war gegen den falschen, unhistorischen
Subjektivismus des 18. Jahrhunderts eine schneidige Reak-

tion nothwendig, aber namentlich auf dem Gebiete der Kunst
und besonders dem des Kunstgewerbes kann man auch darin
zu weit gehen. Der Rokokostyl gefiel sich darin, dem schranken-

losesten Individualismus und der tollsten Phantasie die

Zügel schießen zu lassen, er ging vielfach über die Grenzen
des Maßvollen, also Schönen hinaus. Soll man aber nicht
lieber nach Art des Gärtners die allzuüppigen Ranken et-

was beschneiden, anstatt das ganze Gewächs mit Stumpf
und Stiel auszureißen? Weil die Phantasie vielleicht ein-
mal zu weit gegangen ist, soll sie nun ganz und gar ver-
bannt sein? Wir hören so Viele Rokoko, Barock ec. absolut
als Ausartungen der Renaissance verurtheilen — weil sie

nicht mehr rein stylgemäß sind. Was ist denn nun aber
der Styl selber, in dessen Namen es dem Genie verboten
sein soll, etwas Eigenes zu schaffen? Es ist ein Produkt
aus gar mannigfachen Faktoren, wie dies Semper in einer

seiner kleineren Schriften sehr hübsch ausführt: Technik, Ma-
terial, Zweck, bei hervorragenden Bauten oft auch Terrain-
Verhältnisse, Klima, Lebensweise, persönliche Launen zc. Das
Alles macht den Styl. Warum sind die Fenster der ältesten
romanischen Kirchen (z. B. auf der Reichenau) so klein?
Nun, man hatte kein Glas und bei den häufigen Angriffen,
die man im frühesten Mittelalter auszustehen hatte, wares wün-
schenswerth, so wenig als möglich große Oeffnungen zu haben.
Ganz dasselbe ist es mit den heute so beliebten Butzenscheiben.
Der Zweck eines Fensters ist es doch, sollte man meinen,
soviel als möglich Licht in ein Zimmer zu lassen und hätten
unsere biederen Vorfahren es verstanden, große Fensterscheiben

zu machen, so hätten sie sicherlich keine Butzenscheiben ge-

braucht. Heute sind wir dahin gekommen, sie als besondere

Schönheit aufzufassen und sie zum Schaden unserer Augen
überall anzuwenden, eine Thorheit, die unsere Altvordern
der stylgerechtesten Epoche, wenn sie einmal selbst unter uns
wandeln könnten, verlachen würden. Jeder Styl war im
Verhältniß zum vorhergehenden ein Fortschritt, denn als
man z. B. gothisch bauen konnte, verließ man mehr und
mehr den romanischen Styl. Wären hier Leute damals so

stylgemäß wie wir gewesen, wahrlich, neue Style hätten wohl
nie entstehen können. Wie in der Geschichte und in der

Entwickelung der Sprache, so arbeitet der göttliche Geist auch

in der Kunst nach seinen Gesetzen, wir fühlen sein Walten
wohl, aber im Einzelnen wird es uns schwer, die Gesetze

festzustellen. Wir können weder Geschichte, noch Sprache,
nocb Styl machen, aber hinterher, wenn sich etwas Neues

herausgebildet, sucht es der Gelehrte zu klassifiziren, wie etwa
der Naturforscher Pflanzen und Thiere in Gruppen und
Klassen unterbringt. Also wenn das Grundgesetz alles
Schönen, Maß und Harmonie, gewahrt bleibt, warum soll-
ten wir dem Genie zu enge Grenzen setzen! Daß das leider
so oft geschieht, ist Schuld der Architekten und Kunstgelehr-
ten, die an der Wiege unseres modernen Kunstgewerbes ge-
standen und die vor lauter kunstgeschichtlicher Gelehrsamkeit

oft genug selber in sich die eigentliche schöpferische Kraft er-
sticken. Hier ist aber bereits schon Besserung eingetreten,
auch haben die Architekten heute wohl eingesehen, daß sie

nicht auf allen kunstgewerblichen Gebieten in gleicher Weise

zu Hause sein können und überlassen namentlich den inneren
Ausbau den betreffenden Kunsthandwerkern.

Das Thema verdiente wohl etwas weiter ausgesponnen

zu werden, des Raumes wegen müssen wir uns mit dieser

kurzen Bemerkung begnügen, möchte sie zur Folge haben,
auch auf das Publikum befruchtend und anregend einzu-
wirken!

Fortschritte in der Lederverarbeitnng und Leder-

Industrie. (Fortsetzung.)

Einen Lederlack, der sich besonders zum Nachlackiren
schon gefärbten Leders eignet, bereitet man („Pharm.Ztg.")
in folgender Weise: 1 Gramm Higrosin (spirituslöslich für
Lack) löst man durch Digeriren in 100 Kubikcentimeter
Spiritus, darauf gibt man noch 10 Gramm Schellack hinzu
und löst aüch diesen in der Wärme auf. Durch mehrmaliges
Anstreichen bis zum gewünschten Glänze erreicht man den

Zweck.

Zum Anleimen von Leder an Eisen sind auch schon

verschiedene Vorschriften gegeben worden. Sehr empfehlens-
werth ist folgendes Verfahren. Man streiche das Eisen erst
mit einer Bleifarbe, etwa mit Bleiweiß an. Ist dieser

Anstrich trocken geworden, bedeckt man ihn mit einem Ce-

ment, welcher folgendermaßen hergestellt wird: Man nimmt
den besten Leim, legt ihn in kaltes Wasser, bis er weich

geworden; dann löst man ihn in Essig bei einer mäßigen
Hitze auf und gibt ein Drittel seiner Masse weißes Terpen-
tinöl zu, mischt es gründlich zu einer geeigneten Dichtheit
und trägt den noch warmen Cement mit einem Pinsel auf.
Das Leder wird dann ausgezogen und schnell an die be-

treffende Stelle angepaßt.
Eine einfache, überaus leicht durchführbare Probe auf

Qualität des Leders ist folgende: Ein kleiner Abschnitt des

Leders wird in Essig gelegt; wenn das Leder vollkommen
gegerbt ist, verändert sich nur die Farbe desselben in eine

dunklere, ist jedoch das Leder nicht vollkommen mit Tannin
imprägnirt, so schwellen die Fasern in kurzer Zeit stark an
und nach und nach verwandelt sich das ganze Lederstückchen
in eine gelatinöse Masse.

Eine Anweisung zur Herstellung einer vortrefflichen
Lederschmiere gab Sedna. Die Behandlung des Leders ist
hiebei folgende: Das Leder wird, je nachdem es mehr oder
minder gute Gerbung hat, 12—24 Stunden in weiches
Wasser gelegt und während dieser Zeit einige Male zusam-
mengerieben oder gewalkt, als ob es gewaschen werden
sollte. Es wird sich dann eine Fettigkeit auf dem Leder

zeigen, welche abgeschabt werden muß. Hierauf wird das
Leder durch Pressen und Aufspannen von der überschüssigen

Feuchtigkeit befreit und zum Trocknen der Luft ausgesetzt.
Wenn es beinahe abgetrocknet, wird es nochmals leicht ge-
rieben und dann in der Nähe eines Feuers mit der Salbe
eingerieben, soviel es aufzunehmen vermag und endlich an
einem warmen Orte getrocknet. Zur Bereitung werden 25
Pfd. reines, gelbes Wachs in 25 Pfd. Terpentinöl zergehen
gelassen, 25 Pfd. Ricinusöl, 250 Pfd. Leinöl und 7 Pfd.
Holztheer zugesetzt und das Ganze innig verrührt.

Die Konservirung der Treibriemen ist für jeden Betrieb
von größter Wichtigkeit; ihre Schonung und längere Er-
Haltung erspart Zeit, Geld und gar vielerlei Unannehmlich-
keiten. Ein neuer Triebriemen, welcher auf eine glatt ab-
gedrehte Riemenscheibe gelegt ist, wird anfangs vorzüglich
treiben, bis sich seine innere Fläche mehr und mehr glättet
und der Riemen zu gleiten beginnt, wo dann ein Schmier-
Mittel angewandt werden muß, welches als Verbindungs-
Mittel von Riemen und Riemenscheibe geeignet ist. Als ein
sehr brauchbares Schmiermaterial wurde folgende Komposition
empfohlen: Talg 1 Theil, Fischthran 4 Theile, pulverisines
Colophonium 1 Theil und Pech, aus Holz gewonnen, ein
Theil. Der mit dieser Schmiere versehene Riemen wird
seine Geschmeidigkeit und Elasticität lange Jahre behalten
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trnb fic^ nod) öeffer cottferüirext, toenn man pu aße fec£)ê

ïfîonate bon ©taub unb ©cpmtere reinigt, mit toarmcm
SBaffer abtoäfdjt, jebod) nidjt gitüiel näfjt unb bann bie

©djmiere üon neuem aufträgt.
Següglid) ber Sergoibung unb Serfiiberung bojt Seber

ift bie ÏFHttfjeUung eines ißatenteS üon £. Stopfer in äJHtm
t^éit intereffant. SaS bon aßen gfettfioffen reingegerbte
Seber toirb in einem nidjt gu ftarfen Stefmatronbabe ge-
weicht unb nad) einer, je narfj feiner ©tärfe gu bemeffenbeu

Seit herausgenommen, getrocfnet unb mit einer Söfung bon
ipaufenöiafe unb Sliaun getränft. Sin ber Suft boßftänbig
getrocfnet, toirb baS Seber je nad) feiner Qualität 1 bis
2 3M mit 3toI)coßobium, welchem pro kg 2 g SticinuSöI
beigemengt finb, übergogen, abermals getrocfitet unb hierauf
mit einer fd)toad)en Söfung bon ,fautfcf)ouf in Sengin be*

hanbelt. hierauf toirb ber gur Sergolbung beftimmte $ir=
nifj — aus altem Seinölftrnif), mit SIeiglätie unb nene=

tianifctjem Serpentin gefönt -— aufgetragen. 3fi berfelbe
fotoeit trocfen, baff er nur nod) fiebrig ift, fo toirb baS ©olb
(©über, fßteiaß u. f. to.) blatttoeifj aufgefegt, mit einem

Sorftenpinfei überbürftet unb ftf)liefelic§ baS (Sange gum
©dphe beS SffetaßübergugeS mit einer Söfung bott ÜJtaftir
unb ©anbaraf in Sïïfohol übergogen.

Ein neues patentirteS Verfahren bon (S. fèelb in ißariS

•i

(1887) gur Entfettung bon Seber ermöglicht eS, baS Seber
bei ber §erfteßung bon ©djuhen unb ©tiefein it. f. ro.
enifpredjenb fd)toeifen gu föntten. ES foß folgenbermafjen
berfapren toerben: fettes Seber, gleichgütig, roelcper Sirt unb
§erfunft, toirb je nad) feinem Fettgehalte längere ober fnr=
gere Seit in Erböi ober Sengtn gelegt,. moburcfj ber größte
Sfpeil beS g-etteS herauSgeföst, ein anberer 2ß)eü fo bünn=
fiüffig gemacht roirb, bafj er leicht auSgegogen toerben fann.
SDaS attS bem Sabe fommenbe Seber toirb mit ÜSßalferbe

übergogen, toeitfje befanntlid) bie Eigenfdjaft befi|t, fÇette
um fo leichter aufgunepmen unb feftgupalten, je bünnflüfftger
biefeiben finb. 9tad)bem baS Seber bann einige Sfage mit
ber Sßalferbe in Berührung toar, toirb eS gereinigt unb ift
nun gum Serfaufe fertig. ®iejeS EntfettungSüerfahren er=

möglicht aud) bie Bertoenbnng beS entfetteten SeberS gur
Ergeugung üon Sibfä^en. §at man mit bünnem, nid)t feljr
fettem Seber gu Üjun, fo üerfertigt man barauS bie SIbfäge
unb entfettet biefe, toobei beträchtliche Erfparungen an 2Ra=

teriai, Seit unb Sfrbeit ergielt werben. 3ft baS Seber i)in=

gegen bicf unb fepr fett, fo gerfdpeibet man baSfefbe in 316=

faifiecfe, entfettet biefe unb macht bann bie Sibfä^e barauS.
SaS Seber toirb auf biefe SBeife geniigenb entfettet, um bie
bemfeiben gegebene ©cfjtoeifuug burch längere Seit beigube=

Ijalten. (fÇortf. folgt.)

Etagère. Enttoorfen unb ausgeführt in ber $Dred)Slereifd)uIe gu SeiSttig
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und sich noch besser conserviren, wenn man ihn alle sechs

Monate von Staub und Schmiere reinigt, mit warmem
Wasser abwäscht, jedoch nicht zuviel näßt und dann die

Schmiere von neuem aufträgt.
Bezüglich der Vergoldung und Versilberung vov Leder

ist die Mittheilung eines Patentes von L. Klöpser in Mün-
chèn interessant. Das von allen Fettstoffen reingegerbte
Leder wird in einem nicht zu starken Aetznatronbade ge-
weicht und nach einer, je nach seiner Stärke zu bemessenden

Zeit herausgenommen, getrocknet und mit einer Lösung von
Hausenblase und Alaun getränkt. An der Luft vollständig
getrocknet, wird das Leder je nach seiner Qualität 1 bis
2 Mal mit Rohcollodium, welchem pro 2 A Ricinusöl
beigemengt sind, überzogen, abermals getrocknet und hierauf
mit einer schwachen Lösung von Kautschouk in Benzin be-

handelt. Hierauf wird der zur Vergoldung bestimmte Fir-
niß — aus altem Leinölfirniß, mit Bleiglärte und vene-

tianischem Terpentin gekocht -— aufgetragen. Ist derselbe

soweit trocken, daß er nur noch klebrig ist, so wird das Gold

(Silber, Metall u. s. w.) blattweiß aufgelegt, mit einem

Borstenpinsel überbürstet und schließlich das Ganze zum
Schutze des Metallüberzuges mit einer Lösung von Mastix
und Sandarak in Alkohol überzogen.

Ein neues patentirtes Verfahren von G. Held in Paris

W

(1887) zur Entfettung von Leder ermöglicht es, das Leder
bei der Herstellung von Schuhen und Stiefeln u. s. w.
entsprechend schweifen zu können. Es soll folgendermaßen
verfahren werden: Fettes Leder, gleichgiltig, welcher Art und
Herkunft, wird je nach seinem Fettgehalte längere oder kür-
zere Zeit in Erdöl oder Benzin gelegt, wodurch der größte
Theil des Fettes herausgelöst, ein anderer Theil so dünn-
flüssig gemacht wird, daß er leicht ausgezogen werden kann.
Das aus dem Bade kommende Leder wird mit Walkerde
überzogen, welche bekanntlich die Eigenschaft besitzt, Fette
um so leichter aufzunehmen und festzuhalten, je dünnflüssiger
dieselben sind. Nachdem das Leder dann einige Tage mit
der Walkerde in Berührung war, wird es gereinigt und ist
nun zum Verkaufe fertig. Dieses Emfettungsverfahren er-
möglicht auch die Verwendung des entfetteten Leders zur
Erzeugung von Absätzen. Hat man mit dünnem, nicht sehr
fettem Leder zu thun, so verfertigt man daraus die Absätze
und entfettet diese, wobei beträchtliche Ersparungen an Ma-
terial, Zeit und Arbeit erzielr werden. Ist das Leder hin-
gegen dick und sehr fett, so zerschneidet man dasselbe in Ab-
satzflecke, entfettet diese und macht dann die Absätze daraus.
Das Leder wird auf diese Weise genügend entfettet, um die
demselben gegebene Schweifuug durch längere Zeit beizube-
halten. (Forts, folgt.)

Entworfen und ausgeführt in der Drechslereischule zu Leisnig
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